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Am  9.  Februar  1909,  8  Uhr  inorgens,  ist  der  um  die  geodâtische  Wissen- 
schaft  und  besouders  um  die  Einfiihrung  der  Photogrammetrie  in  Osterreich 

hochverdieute  Hofrat  Prof.  Di*.  Anton  Sehell  nach  kurzer Krankheit gestorbeni) . 
Anton  Sehell  stammt  aus  einer  augesehenen  Badener  Famille  und 

wurde  am  17.  November  1835  in  diesem  Kurorte  geboren,  wo  er  auch  den 

ersten  Elemeutarunterricht  erhielt.  Spâter  besuehte  er  die  bekannte  Haupt- 
sehule  bei  St.  Anna  in  Wien,  der  eine  so  groBe  Zabi  hervorragender  Mânner 
die  ersten  Grundlagen  ihrer  Bildung  verdankeu.  Nach  Beendigung  seiner 

Gymnasialstudien  trat  Sehell  am  l.  Oktober  1853  in  das  k.  k.  polj-technische 
Institut  in  Wien  ein  und  absolvierte  die  sâmtlieheu  ordeutlichen  und  auBer- 
ordentlichen  Lehrgegenstiinde,  welcbe  in  den  fiinf  Jahrgangen  gelehrt  wurden, 
mit  durchwegs  vorzuglichem  Erfolge. 

Am  1.  Februar  1859  erhielt  er  provisoriseh  und  am  1.  Oktober  des- 
selben  Jahres  definitiv  die  Assistentenstelle  an  der  Lehrkanzel  fiir  praktische 
Géométrie  am  Wiener  Polytechnikum,  welche  damais  der  in  der  Gesehichte 
unseros  technischen  Unterinchtswesens  riihmlichst  bekannte  Prof.  Herr 

innehatte.  In  dieser  Stellung  bot  sich  ihm  Gelegenheit,  bei  elnor  Laudes- 
vermessung  mitzuwirken  und  sich  an  den  von  Prof.  Herr  geleiteten  Triangu 

lierungs-  und  AnschluBarbeiten  au  das  preuGisch-schlesische  Netz  auf  dem 

Spieglitzer  Schneeberge  zu  beteiligen.  Bei  der  hohen  natiii'lichen  Begabung 
und  dem  eiserneu  FleiBe  Schells  konnte  er  sich  unter  der  Leitung  eines 

so  hervorragenden  Fachmannes  in  den  vier  Jahi'en  seiner  Tâtigkeit  als 
Assistent  derart  auszeichuen,  daB  er  in  dem  jugendlichen  Alter  von  29  Jahren 

eine  Berufung  an  das  baltische  Polytechnikum  in  Riga  erhielt,  dessen  Untei'- 
richtssprache  damais  noch  die  deutsche  war. 

Er  folgte  dem  ehrenvoUen  Rufe  und  entfaltete  an  der  alteu  Hochschule 

als  Lehrer  der  Geodâsie  und  sphiirischeu  Astronomie  und  auch  der  dar- 
stellenden  Géométrie  eine  von  reichen  Erfolgen  gekrônte  Tâtigkeit. 

Neben  seiner  akademischen  Wirksamkeit  fand  Sehell  auch  Gelegenheit, 
sich  in  zwei  in  hohem  Ansehen  stehenden  wissenschaftlichen  Vereinen,  dem 

Naturforschervereine  und  dem  technischen  Vereine  in  Riga,  zu  betâtigen.  Er 
beteiligte  sich  an  allen  Arbeiten  der  beiden  Vereine  und  hielt  eine  groBe 
Anzahl  populàrer  und  wissenschaftlicher  Vortriige.  In  der  alten  Baltenstadt 
entstanden  auch  die  ersten  wissenschaftlichen  Arbeiten  Schells,  welche  bald 
die  Aufmerksamkeit  der  deutschen  Gelehrten  auf  ihn  lenkten.  Ein  enges 
Freundschaftsband  verkniipfte  ihn  in  Riga  mit  dem  beriihmten  Professer 
der  Physik  Toepler. 

Als  Professer  in  Riga  war  Sehell  schon  im  Jahre  1804  Hofrat  und 
rûckte  in  dieser  Stolle  zum  Staatsrate  vor;  seine  allzu  groBe  Bescheideuheit 

war  Ursache,  daB  nur  einige  wenige  aus  seinem  Bekanntenkreiso  wul3ten. 
daB  Prof.  Sehell  berechtigt  war,  den  Titel  eines  „Russischen  Staats 

rates"  zu  fûbrcn. 
Mit  AUerhochster  EntschlieBung  vom   20.  Soptembor  1873   wurde   dem 

')  ,Nachrur  und  I,L'iclioDbegfiiigDii<  dei   llofrnies  Prof.  Dr.  Anton  Scliell"  sind    in  der 

, Badener  Zeitunii"  vom  13.  Februar  l'.too  entlialton. 
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Gelehrten  durch  die  Ernennung  zum  ordentlichen  Professer  der  Geodâsie 
und  spharischen  Astronomie  an  der  k.  u.  k.  technischen  Militiirakademie  in 

Wien  mit  den  Bi'ziigen  iind  dem  Range  eines  ordentlichen  Professors  der 
technischen  Hnchschule  in  Wien  die  Môgliciikeit  geboten,  wieder  in  die  ge- 
liebte  Heimat  zurùckzukehren. 

Hier  erôffnete  sich  ihm  nun  ein  Wirkungskreis,  der  ihn  iebhaft  anregte 
und  voll  befriedigte;  als  er  schon  lângst  die  MilitSrakademie  verlassen.  sprach 
er  noch  immer  mit  groBer  Freude  und  Genugtuung  von  den  daselbst  zuge- 

brachten  Jahren.  Ihre  kaiserlichen  Hoheiten,  die  Herren  Erzhei-zoge  Eugen 
und  Leopold  Salvator  zâhlten  zu  seinen  Schiilern  und  er  erzâhlte  oft  von 
der  auBerordentliehen  Auffassung,  der  peinlichen  Gewissenhaftigkeit  und  dem 
seltenen  FleiBe,  mit  dem  die  jungen  Erzherzoge  ihren  Studien  aus  praktischer 
Géométrie  und  Mappierungskunde  oblagen.  Die  kaiserlichen  Hoheiten  ver- 
gafien  auch  spâter  nicht  ihres  verdienstvollen  Lehrers,  den  sie  oft  auf  der 

Strafie  ansprachen  oder  zu  sich  einluden.  Neben  diesen  erlauchten  Hf'irern 
besuchten  noch  eine  Reihe  der  bedeutendsten  unserer  Générale  und  eine 

gi'oBe  Anzahl  hervorragender  Generalstabsoffiziere  die  Vorlesungen  Schells. 
Es  seien  hier  nur  genauat  die  Exzellenzen  Feldmarschall-Leutnants:  Otto 
Frank,  Kommandant  des  k.  u.  k.  militârgeographischen  Institutes  in  Wien, 

Franz  Wikullil  und  Alex.  Chevalier  Minarelli -Fitzgerald,  Truppen- 
divisionare,  die  Generalmajore:  Paul  v.  Puhallo,  Kommandant  der  Kriegs- 
schule,  Stefan  Meangya,  Eugen  Ritter  v.  Schiesinger,  Artillerie-General- 
jagenieur,  die  Generalstabsoberste  Brùder  Goiginger,  die  Oberste  Dr.  Julius 
Mandl,  Elbogen  usw. 

Mit  Allerhôchster  EntschlieBung  vom  23.  Mai  1885  erfolgte  endlich  die 

Ernennung  Anton  Schells  zum  ordentlichen  Professor  der  praktischeu  Géo- 
métrie an  der  technischen  Hochschule  in  Wien  und  hatte  er  hiermit  das 

richtige  Feld  fur  seine  wissenschaftliche  Betâtigung  gefunden. 
Unermûdlich  und  rastlos  wirkte  er  nun  an  der  Anstalt,  an  der  er  schon 

als  Schuler  und  aïs  junger  Assistent  mit  inniger  Liebe  hing  bis  an  die 
Schwelle  des  siebzigsten  Lebensjahres. 

Im  Studienjahre  1889/90  wurde  er  durch  das  Vertrauen  seiner  Kollegen 
zum  Rektor  der  Wiener  technischen  Hochschule  gewâhlt  und  nach  der  Er- 
richtung  des  geodatischen  Kurses,  um  dessen  Zustandekommen  er  sich  be- 
sonders  verdient  gemacht  hatte.  zum  Prâses  der  geodâtischen  Staatsprûfungs- 
kommission  ernannt. 

Im  Jahre  1905  zwang  ihn  seine  angegriffene  Gesundheit  dem  Lehramte 
zu  entsagen,  an  dem  er  mit  allen  Fasern  seines  edlen  Herzens  hing,  um  sich 
in  den  wohlverdienten  Ruhestand  zuruckzuziehen,  den  er  leider  nicht  allzu 
lange  genieBen  sollte. 

Anton  Schell,  der  unvormâhlt  geblieben  war,  hatte  sein  ganzes  Leben, 
seine  ganze  groGe  Arbeitskraft  ausschlieBlich  der  Wissenschaft  und  der  Lelir- 
tâtigkeit  gewidmet. 

Schon  bei  Beginn  seiner  Hochschulstudicn  war  das  Lehramt  das  teste 

Ziel  seines  Strebons  Durch  seine  gliinzenden  Studienerfolge  lenkte  er  bald 
die  Aufmerksamkeit  seiner  Lehi'er  auf  sich  und  als  Assistent  Prof.  Herrs  war 

1* 
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es  ihm  môglich,  seine  groBe  Begabung  fur  das  Lehramt  zu  erweisen.  Hei-vor- 

l'agende  Techniker,  welche  um  dièse  Zeit  die  Vorlesungen  aus  der  prakti- 
schen  Géométrie  hôrten,  erinnern  sich  gerne  an  die  gewissenhafte  Peinlich- 

keit,  mit  welcher  der  junge  Assistent  allen  seinen  Pflichten  im  Zeichensaale 

und  bei  den  praktischen  Ubungen  naehkam,  an  den  Eifer,  mit  welchem  er 

das  Interesse  der  Studierenden  fiir  den  Gegenstand  des  Vorti'ages  zu  wecken 
wuGte,  und  an  die  Geschicklichkeit,  mit  der  er  sie  in  die  Handiiabung  der 

geodâtischen  Instrumente  einzufuhren  verstand. 
Da  Prof.  Herr  vielfach  zu  Arbeiten  im  Ministerium  fiir  Kultus 

und  Unterricht  herangezogen  wurde,  muBte  ihn  Schell  oftmals  in  seinen 

Vorlesungen  vertreten  und  zeigte  er  sich  schon  damais  als  Meister  des  freien 

Vortrages.  Die  Hôrer  begrûBten  den  jungen,  hubschen  und  liebeuswûrdigen 

Assistenten,  so  oft  er  den  Kathetei;_  bestieg,  mit  herzlicher  Freude  und 

lauschten  mit  grôBter  Aufmerksamkeit  seinen  wohldurchdachten,  klaren  und 
formvoUendeteu  Ausfiihrungen.  Dièse  Klarheit  und  Leichtigkeit  der  Diktion 

verlieB  den  Gelehrten  nicht  bis  ins  spàteste  Alter.  In  seinen  Vorlesungen  an 

der  technischen  Hochschule  behandelte  er  selbst  die  schwierigsten  und  ver- 
wickeltsten  Kapitel  seiner  Disziplin  mit  bewunderungswiirdiger  Leichtigkeit 

und  verstand  es  auch  meisterhaft,  durch  die  methodische  Entwicklung  und 

die  fesselnde  Darstellunj.r,  das  Interesse  der  Hôrer  stets  rege  zu  erhalten 
und  ihr  Verstanduis  zu  erwecken. 

Bei  den  Voi-trâgen  ûber  Instrumentenkunde,  in  welchen  fiir  den  Lehrer 
die  Gefahr,  trocken  und  monoton  zu  werden,  so  nahe  liegt,  wo  leider  nur 

zu  oft  von  den  Stellsehrauben  des  Unterbaues  beginnend,  jedes  Détail  mit 

einer  allzu  iibertriebenon  Genauigkeit  beschriebeu  und  dimensioniert  wird 

und  das  unbedeutendste  Korrektionsschrâubchen  eine  minutiose  Darstellung 

erhâlt,  so  daU  manchem  Zuhôrer  vor  deui  komplizierten  Apparate  graut 

und  sclilieÛlich  niemand  aus  dem  Auditorium  weiB,  worin  das  Wesen  des 

geschilderten  Instrumentes  eigentlich  besteht,  verstand  es  Prof.  Schell 

vortreffiich.  die  wesentlichen  Bestandteile  auch  des  kompliziertesten  Instru- 
mentes aus  der  Fûlle  der  nebensâchlichen  Détails  herauszuschiilen,  die  Art 

und  Weise  seiner  Funktionierung  klipp  und  klar  zu  prâzisieren  und  dem 
Horer  zu  verdeutlichen. 

Er  gab  sich  nicht  ab  mit  einer  ermiidenden  Aufzâhlung  von  Schrauben 

und  Hchriiubchen,  Libellen  und  Nonien,  sondern  baute  das  Instrument  durch 

die  organisch^  Verbindung  der  wichtigen  Punkte,  Linien  und  Ebenen  in 

seiner  Z'isammensetzuug  und  in  seiner  Wirksamkeit  einfach  und  faBlich  vor 
dem  Horer  auf. 

Die  Ûbungen  aus  der  praktischen  Géométrie  unter  Prof.  Anton  Schell 

bleiben  allen  ilorern,  die  an  ihnen  teilnahmen,  in  unvergeBlicher,  angenehmer 
Erinnerung. 

Cher  die  drastische,  stets  den  Nagel  auf  den  Kopf  treffende  Art  seiner 
praktischcMi  Unterwoisungen  bei  der  Feldarbeit  zirkulieren  zahlreiche 
Anekdoten. 

In  seinen  letEten  Lebcnsjahren  und  bei  beginnender  Kr&nklichkeit  wnren 
dièse  Ûbungen  fur  ihn  sohr  an.strengend,  trotz  alledem  lioB  er  sich  niemals 
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davon  abhalten,  auch  in  beschwerlichen  Terrainverhàltnissen  seiner  Lehr- 
verpflichtung  nachzukommen. 

Trotz  der  auBerordentlichen  Liebe,  mit  der  Prof.  Schell  an  seinem 

Lehramte  hing,  fand  der  ungewôhnlich  tiitige  Mann  auch  noch  Zeit  zu  mannig- 
facher  Betâtigung  in  der  Praxis.  Er  war  Mitglied  des  Patentamtes  und  der 

k.  k.  Normal-Eichungskommission,  er  wirkte  unermiidlich  fiir  die  Verbesserung 
des  ôsterreichischen  Katasterwesens. 

Und  trotz  alledem  wuBte  er  sich  noch  die  Zeit  fiir  bedeutende  wissen- 
schaftliche  Arbeiten  abzuringen.  Schell  s  Arbeiten  iiber  Taeh_ymetrie  sind 
rûhmlich  bekannt,  auBerdem  enthalten  die  „Sitzungsberichte  der  kaiserlichen 

Akademie  der  Wissenschaften",  die  ..Zeitschrift  des  osterr.  Ingénieur-  und 
Architektenvereines",  das  ,Notizblatt  des  technischen  Vereines  in  Riga", 
Schlômilchs  , Zeitschrift  fiir  Mathematik  und  Physik",  Eders  ,Handbuch 
der  Photographie"  eine  groBe  Zahl  geodâtischer  und  photogrammetrischer 
Abhandlungen  aus  der  Feder  Schells.  Speziell  fiir  die  Ausgestaltung  und 

Verbreitung  der  Photogi'ammetrie  war  er  unermûdlich  tâtig  und  er  darf 
mit  Fug  und  Recht  als  einer  der  hervorragendsten  Bahnbreeher  dièses 

Wissenszweiges  in  Ôsterreich  bezeichnet  werden.  Hierbei  kam  ihni  seine  be- 
sondere  Befâhigung  zur  Konstruktion  geodâtischer  Instrumente  ganz  auBer- 
ordentlich  zustatten. 

Es  seien  hier  nur  der  Universal-Phototheodolit,  das  Fokometer,  ein 
photogrammetrischer  Stereoskopapparat,  welcher  zuerst  die  Stereoskopie  in 
den  Dienst  der  photographischen  MeBkunst  stellte  und  dadurch  die  Anregung 
zu  einer  sehr  bedeutsamen  Erweiterung  dièses  Wissenszweiges  gab,  das 

Zentrierstativ  fiir  Polygonaufnahmen,  die  Universal-Distanzlatte  usw.  erwiihnt. 
Als  Prof.  Schell  am  9.  Februar  1909  fiir  immer  die  scharfen  Augen 

schloB,  hatte  er  gewiB  eine  an  praktischer  Arbeit,  an  lehramtlichen  Erfolgen 
und  wissenschaftlicher  Betâtigung  ungemein  reiehes  Leben  hinter  sich. 

ÂuBerliche  Ehren  hat  er  aber  fiir  sein  ehrliches  und  aufopferungsvolles 
Streben  nur  wenige  erhalten. 

Fur  seine  im  Jahre  1869  in  Riga  verfaBte  Inauguraldissertation  ,Uber 

die  Bestimmung  der  mittleren  Dichtigkeit  der  Erde"  erlangte  er  von  der 
philosophischen  Fakultât  der  Universitât  in  Gôttingen  die  Wiirde  eines  Docti)r 
philosophiae  et  Magister  liberalium  artium. 

Als  er  Riga  verlieB,  wurde  er  zum  Ehren mitgliede  des  Naturforscher- 
vereines  und  zum  korrespondierenden  Mitgliede  des  technischen  Vereines 
ernannt,  eine  Ehrung,  die  deutlich  bewies,  welche  Sympathien  sich  der  junge, 
in  die  Heimat  zuriickkehrende  Gelehrte  in  der  Fremde  erworben  hatte. 

Beim  Ûbertritte  von  der  Militârakademio  an  die  technisehe  Hochschule 

erhielt  er  das  Ritterkreuz  des  Franz  Josef-Ordens,  obwohl  ihm  mit  Riick- 
sicht  auf  seinen  Rang  wohl  die  Eiserue  Krone  gebiihrt  hatte. 

Wâhrend  seiner  zwanzigjâhrigon  Tâtigkeit  als  Lehrer  au  der  k.  k.  Wiener 
technischen  Hochschule  wurde  dem  verdienstvollen,  unermiidlichen  Lehrer,  der 

allerdings  niemals  sich  vordrângte  und  vielleicht  auch  allzu  bescheiden  war, 
auBer  der  Wahl  zum  Rektor  nur  geringe  anderweitige  Auszeichnung  zuteil. 

So  wurde  erbei  der  RegelungdesPatentwesensin  Osterreich  imJahreliiOO 
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als  Mitglieddes  Patentamtes  berufen;  erst  iin  Jahre  1904  wurde  ihm  die  Ehre 

der  Berufuug   zum    Mitgliede    der   k.    k.    Normaleichungskommission    zuteil. 
Wie  sehr  hâtte  es  Hofrat  Prof.  Dr.  A.  Sehell  gefreut,  mitwirken  zu 

kônnen  bei  der  „Osterreichischeii  Kommission  der  internationalen 

Erdmessung"!  Und  die  Ei-neunung  zum  korrespondierenden  Mitgliede  der 
kaiser).  Akademie  der  Wissenschaften  in  Wien,  in  der  er  eine  Reihe  grund- 

legender,  streng  wissenscliaftlicher  Arbeiten  verôffentlieht  hat,  hâtte  ihn  fiir 

so  manche  unverdiente,  herbe  Schicksalsfiigung  entschâdigt. 

Erst  bei  seiner  Versetzung  in  deii  Ruhestand,  nach  46jâhriger  Dienst- 
zeit,  wurde  ihm  in  Osterreich  der  ïitel  eines  Hofrates  verliehen. 

Fur  dièse  Krânkungen  und  uuverdienten  Zuriicksetzungen  boten  dem 

greisen  Lehrer  die  Zuneigung  seiner  Schiller,  die  Erfolge,  welche  so  viele 

unter  ihnen  in  der  techuischen  Théorie  und  Praxis  errangen,  die  erfreu- 
lichste  (Jenugtuung. 

Hofrat  Dr.  Sehell  war  einer  jeuer  wenigen  aufopferungsvollen  Mânner 

der  Wissenschaft,  die  ganz  in  ihren  Facharbeiten  und  in  ihrer  Lehrtâligkeit 

aufgehen.  Wiihrend  er  selbst  niemals  streberisch  âuBerlichen  Ehren  und  Er- 

folgen  nachjagte,  bereitete  es  ihm  wieder  eine  aufrichtige  und  herzliche 

Freude,  wenn  einer  seiner  zahlreichen  Schiller  etwas  Tiichtiges  geleistet  oder 

sich  zu  einer  hervorragenden  Stellung  durchgerungen  batte. 

Im  persôulichen  Verkehr  mit  soiuen  Hôrern  kurz  angebunden,  fast  rauh, 

batte  er  doeh  stets  und  iiberall  das  Wohl  der  Studentenschaft  im  Auge  und 

war  den  jungen  Leuten  nicht  bloU  ein  ausgezeichneter  Lehrer,  sondern  auch 
ein  viiterlieher  Freund. 

Von  den  zahlreichen  Geodâten,  die  er  in  Wien  und  Riga  heranzog, 

von  den  vielen  Offizieren,  die  ihm  ihre  topographischo  Ausbildung  ver- 

dauken,  wird  sein  Lebenswerk  fortgesetzt  worden.  Sie  aile  werden  ihm  auoh 

ein  treues  Gedenken  bewahren,  denn  aile  durften  empfuuden  haben,  dafi  in 

lier  Brust  Schells  ein  gliihend  fiir  die  Wissenschaft  begeistertes,  ein  fiir 

ailes  Gute  und  Schone  lebhaft  empfangliches  Ilerz  geschlagen  hat. 

Zum  Schlusse  de.s  vorsteliunden  Nekrologos  lassen  wir  eine  Zusammen- 
stellung  der  wissensohaftlichen  Arbeiten  des  Prof.  Dr.  A.  Sehell  folgeu,  die 
in  chronologischer  Rcihenfolge  geordnet  erscheinen. 

1.  ,.Cber  die  Hestimniung  der  Konstanten  des  Polarplanimeters"  in  den 
,Sitzungsberichten  der  kais.  Akademie  der  Wissenschaften",  LVI.  liand, 
II.  Abt.,  Wien   1867. 

2.  .Allgemeino  Théorie  des  Polarplaniineters",  obenda,  LVIIl.  Baud, 
II.  Abt.,  Wien   lh(;8. 

.1.  Jieometrischer  Boweis  des  Lehmannschen  Satzes  ùber  die  Lage  des 
Standortes  in  bezug  auf  das  I-^lilerdreieck",  ebenda,  LVI.  Band,  II.  Abt, Wien   1868. 

4.  „Trigonometrischer  Beweis  des  Lelimannsclieu  Satzes"  in  ,Notizblatt 
des  techuLschen  Vereines  zu  Riga",  Riga  18UH. 
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5.  „t)ber  die  Genauigkeit  der  Winkelgleichung  des  Stampferschen 

Nivellierinstrumeutes"  in  „Schlômilclis  Zeitschrift  fur  Mathematik  und 

Physik",  1869. 

6.  „Uber  die  Bestimmung  der  mittleren  Dichtigkeit  der  Erde''. 
^Inauguraldissertation  zur  Erlangung  der  Doktorwûrde  der  Universitât 

Gôttingen".  Gottingen  1869. 
7.  .tjber  das  Wesen  der  Sternschnuppen"  in  „Naturforscherverein  zu 

Riga",  Riga  1870. 
8.  „Ùber  den  EinfluB  der  Fehier  des  Spiegelsextanten  auf  die  Winkel- 

niessung"    in    ̂ Schlomilchs    Zeitschrift    fur   Mathematik    und  Physik",    1872. 

9.  „Theorie  und  Konstruktion  achromatischer  Fernrohre"  im  „Notiz- 

blatt  des  technischen  Vereines  in  Riga",  Riga  1872. 
10.  „t)ber  die  Bestimmung  der  Konstanten  der  Winkelgleichung  des 

Stampferschen  Nivellierinstrumeutes"  in  der  „ Zeitschrift  des  ôsterreichischen 

Ingénieur-  und  Architektenvereines  in  Wien",  XXIV.  Band,  Wien  1872. 
11.  ,Distanzmesser  mit  der  Basis  an  dem  Instrumente"  in  den  ,Sitzungs- 

berichten  der  kais.  Akademie  der  Wissenschatten  in  Wien",  LXXV.  Band, 
II.  Abt.,  Wien  1877. 

12.  ,Das  Stand-Aneroidbarometer  von  Arzberger",  ebenda  LXXVI.  Band, 
II.  Abt.,  Wien  1877. 

13.  „Ûber  den  EinfluB  einer  Lattenschwankung  auf  die  tachymetrisch 

bestimmte  Horizontaldistanz  und  Hôhe"  in  der  „ Zeitschrift  des  ôster- 

reichischen  Ingénieur-  und  Architektenvereines",    XXXII.  Band,    Wien  1880. 

14.  „Geometrische  Lôsung  des  Problems  zweier  unzugânglicher  Punkte", 
ebenda,  XXXII.  Band,  Wieu  1880. 

16.  Die  Tachymetrie  mit  besonderer  Beriicksichtigung  des  Taehymeters 

von  Tichy  und  Starke,  Hofbuchhandlung  L.  W.  Seidel  &  Sohn,  Wien  1890. 
16.  Die  Terrainaufnahme  mit  der  tachymetrischen  Kippregel,  ebenda, 

Wien  1881. 

17.  ,Der  Einschneidetransporteur",  ebenda,  Wien  1882. 
18.  Die  Methoden  der  Tachymetrie,  ebenda,  Wien  1883. 

19.  „Uber  die  numerische  Aufuahmemethode",  Inaugurationsrede,  ge- 
halten    als  Rektor  der    k.  k.  Technischen  Hochschule    in  Wien,    Wien    1889. 

20.  „Der  Phototheodolit  fur  Terraiu-  und  Architekturaufuahmen", 

Originalmitteilung  in  Dr.  J.  M.  Eders  „IIandbuch  der  Photographie",  I.  Band, 
2.  Hâlfte,  W.  Knapp  in  Halle  a.  S.  1892. 

21.  „Das  Prâzisionsnivellier-Instrument"  iu  den  „Sitzungsberichten  der 
kais.  Akademie  der  Wissenschaften",  CXII.  Band,  II.  Abt.,  Wien  1903. 

22.  „Das  Universal-Stercoskop",  ebenda,  CXU.  Band,  Wien  1903. 
23.  „Die  Bestimmung  der  optischen  Konstanten  eines  zentrierten 

sphârischen  Systèmes  mit  dem  Prâzisions-Fokometer",  ebenda,  CXII.  Band, 
Wien   1903. 

24.  „Konstruktion  undBetrachtung  stereoskopischer  Halbbiider",  ebenda, 
CXII.  Band,  Wien  1903. 

25.  Der  photogrammetrische  Stereoskopapparat,  Hofbuchhandluug  L.  W. 
Seidel  &  Sohn,  Wien  1904. 
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•26.  Die  stereophotogrammetrische  Bestimmung  der  Lage  eines  Punktes 
im  Raume,  ebenda,  Wien  1904. 

27.  ..Die  stereophotogrammetrische  Ballonaufiiahme  fur  topographische 

Zwecke"  in  den  „Sitzungsberichten  der  kais.  Akademie  der  Wissenschaften 
in  Wien".  CXV.  Band,  Wien  1906. 

Hofrat  Prof.  Dr.  A.  Schell  hatte  mehrere  fur  Pràzisionsmessungen 
bestimmte  geodâtische  Instrumente  nach  von  ihm  aufgestellten  Grundsâtzen 
in  der  mathematisch-meehanisehen  Werkstâtte  von  Starke  &  Kammerer 
ausfûhren  lassen,  und  zwar: 

1.  Ein  Zentrierstativ  fiir  Pol}^gonaufnahmen, 
2.  ein  festes  Lot  zur  mechanischen  Absenklung, 
3.  eine  Universallatte  zur  Ermittlung  von  Entfernungen  bei  kpnstanten 

und  verânderlichen  optischen  Winkel  und 

4.  ein  Tachymeterfernrohr,  welches  die  optische  Distanz-  und  Hohen- 
messung  bei  vertikaler  und  horizontaler  Lage  der  Latte  nach  der  Keichen- 
bachschen.  nach  der  logarithmischen  und  nach  der  trigonometrischen  Méthode 
auszufiihren  gestattet. 

Fur  die  Praxis  der  Photogrammetrie  hat  Prof.  Schell  wohldurch- 
dachte  Konstruktionen  von  Instrumenten  geschaffen,  die  gleichfalls  die  Firma 
Starke  &  Kammerer  ausgefiihrt  hat;  es  sind  dies: 

1.  Der  Universal-Phototheodolit, 
2.  das  Prâzisions-Fokometer, 
3.  der  photogrammetrische  Stereoskopapparat  und 
4.  der  Zeichenapparat  fiir  eine  rationelle  Konstruktion  der  ortogonalen 

Projektion  aus  photogrammetrischen  Aufnahmen; 
5.  ein  Koordinatometer  zur  Ausmessung  der  Plattenkordinaten  von 

Photogrammen  und 
6.  ein  Photo-Transformator 

wurden  hingegen  in  der  mathematisch-meehanisehen  Werkstâtte  der  Gebriider 
R.  &  A.  Rost  in  Wien  hergestellt. 

Prof.  E.  Doleèal. 

Gewichtsbestimmungen  in  der  Photogrammetrie. 

Von   Privatdozent  Dr    A.   Haeipfer  lu   Prag. 

In  der  Abhandlung:  „Das  Grundproblen»  der  Photogrammetrie,  seine 

rechnerische  und  graphische  L()sung  nebst  Fehleruntersuehungen" ')  hat 
Prof  E.  Doleî^al  die  Raumkoordinaten  eines  photogrammetrisch  aufge- 

nonimenen  Punktes  /-"  auf  analytischem  Wege  bestimmt,  indeni  dieser  i'unkt 
als  Schnittpunkt  zweier  Raumgeradeii  (T^  und  <t^  definiert  wurde,  die 

von    den    ûber    den  Basisendpunklen   A  und  />'  gelegenen,    perspektivischeu 

<;  ZeitBchrlft  fQr  Matlieraatik  und   Pli.vslk,  n4.   Band.   1UU6,  S.   IH   hia  &6. 
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Zentren  Cj  und  C^  unter  den  Hôhenwinkeln  /îj  und  /îj  ausgehen  (vgl.  hierzu 
Fig.  1). 

Wird  C\  zum  Ausgangspunkt  eines  râumlichen,  rechtwinkeligen  Koor- 
dinatensy8tems  gemacht,  dessen  2-Achse  die  Vertikale  in  t\  ist  und  dessen 

a;s-Ebene  die  Basis  AB,  beziehungsweise  t',  L\,  deren  Horizontaireduktion  b 
und    den    Hohenunterschied  h    der  beiden  perspektivischen  Zentren  C,  und 

Fig.  1. 

(7,  enthâlt,  so  sind  X,  Y  und  Z  die  unbekannten,  recktwinkeligen  Koordi- 

naten  des  Raumpunktes  P,  in  dem  sich  die  Geraden  (.'i  P=  i\  =  G,  und 
62/'=^.  =  (?2  schneiden.  Jede  dieser  beiden  Raumgeraden  ist  durch 
zwei  lineare  Gleiclmngen  dargestellt,  die  mit  jenen  von  zwei  vertikal 
projizierendeu  Ebenen,  die  durch  dieso  Geraden  mit  Bezug  auf  das 
angenommene  râumliche  Achsensystem  gelegt  werden  konnen,  identisch 
sind.  Die  beiden  Gleiohungspaure  konnen  z.  B.  in  der  folgenden  Form 
gewfihlt  werden: 
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Fur  6^1 
:      Y  =  2jX 

Z  =  nX 
Fur  Go :      r=3(X-è) 

Z—h=s  {X—b) 

(1) 

(2) 

Die  GrôBen  p,  n,  q,  i  siud  Koeffizienten,  dei-en  Berechnung  weiter 
unten  folgt. 

Aus  der  Koexistenz  der  vier  voneiuander  vollstândig  unabhàngigen 

Gleichungen  (1)  und  (2)  gehen  die  Unbekannten  X,  Y  und  Z  hervor.  Mit 

Riicksicht  auf  deren  Dreizahl  bedeutet  eine  vierte  Gleichung  eine  L^ber- 
bestimmung  (ùberschûssige  Beobachtung),  die  AnlaB  zu  einer  Ausglei- 
chung  gibt. 

Die  eingangs  zitierte,  grundlegende  Abhandluug  Prof.  Dolezals  ver- 
zichtet  auf  eine  Ausgleiehuug  und  kommt  auf  dem  Wege  der  allmâhlichen 
Elimination  zu  einer  Vielzahl  von  Ausdriieken  fur  die  drei  Unbekannten,  die 

sieh  in  Gruppen  gliedern,  deren  eine  die  Unbekannten  nur  durcli  die  redu- 
zierte  Basis  b,  eine  andere  nur  durch  den  Hôhenunterschied  h  und  zwei 

weitere  durch  b  und  h  ausdriieken.  Die  Koeffizienten  j>,  n,  q,  s  kehren  in 
allen  diesen  Relationen  in  verschiedenen  Zusamniensetzungen  wieder. 

Es  ist  klar,  daB  allen  mit  Umgehung  der  Ausgleichung  gewonnenen 

Ausdriieken  lediglich  der  Ghai'akter  von  Nâherungswerten  zukommt.  Und 
es  ist  der  Zweck  der  nachstehenden  Untersuchungen,  die  ausgeglichenen 
Werte  der  Unbekannten  X,    Y,  Z  und  deren  Gewichte  </.,.,  ç,„  g,   anzugeben. 

Aus  (1)  und  (2),  S.  10,  ergeben  sich  die  Fehlergleichungen: 

v,=pX-Y 
v^  =  n  X       .    —  Z 
D3  =  9  X —  Y        .    —  qb 
v^  =s  X       .    —  Z  —  («6  —  A). 

Wenn  der  Kurze  halber  gesetzt  wird: 

^,2  -|-  n2  +  g2  +  «2  =  2;*, 

so  lauten  die  zugehôrigen  Normalgleichungen  : 

2:2  A'—  (p  +  9)  y  —  («  +  s)  Z~  {fy«  6  --  «  («  6  -  A)}  =  0  j 
—  (2J  +  9)X+  2  Y  .  +  qb  =o[(3) 
—  (n-f«)X  .  -!-       22       +  (»b^h)  =o| 

Hieraus  folgen  die  ersten  reduzierten  Normalgleichungen  : 

Und  die  zweite  reduzierte  Normalgleichung: 

2{(y  — 9)*+(«— «)'}  y_ (y— 9){A(y— 9)  — 60)i.  +  (/n)}  +  27»(«— *)(/«-  i^) 
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Somit  ist  die  Unbekannte: 

_  (p  —  9)  {fe  (p  —  g)  —  fc  (y  g  -r  9  »)}  +  2  «  («  —  a)  (fe  —  6  8) 

und  deren  Gewicht: 

'^'        {p  —  qY  4-  2  (n2  +  «2)  ■  ^^  ̂ 

Der  unmittelbaren  Gewichtsbestimmung  halber  wurden  in  der  gleichen 

ausfuhrlichen  Weise,  die  sich  hier  iibersichtlichei'  gestaltet  als  die  sonst 

geùbte  Bestimmung  von  1'  aus  Z  und  von  X  aus  Y  und  Z,  die  zweiten 
reduzierten  Normalgleichungen  in   Y  und  X  entwickelt: 

2{(p— 9)'+("— ^0'^ y     {'^—»){Hp+q)—^(P«-}-qn))—2h2}q{p—(i) ^ 

^  {iv  '  ?)■-  +  ("  -  s)-}  X-  ̂{(«  -*)  (A  —  6«)  -  èç(p— 9)}  =  0. 

Es  lauteu  daber  die  beiden  Unbekannten  uud  deren  Gewichte: 

{11  —  s)  {h{p  ̂   q)  —  b  (p  s  ̂   g  n))  —  2bpq{p  —  q) 

2  {(i^-îP +  («->}  ^     ' 

2{{p-q)-  +  {n—sy^ 

2  {p^  + 9-) +  («  —  «)*■ 

(n-) 

Und: 

A-—  (w  — 8)(fe  — fc^)  — 6g(p  — g) 

Zur  Kontrolle  wurden  nunmehr  die  Gewichtsgleichungen  aufgestellt, 

deren  Auflôsung  besonders  einfach  ist.  Unter  den  hier  auftretenden  Hilfs- 
grôBen  Q  sind  jene  mit  quadratischen  Indizes  die  reziproken  Gewichte  der 
Unbekannten. 

Die  Gleichungssysteme  lauten: 

^'•-  Qi  1  -  (P  +  q)  Qi-2  -  ("  +  s)  4>.  .3  =  1 
—  (p^q)Qii+         2Q,.j  =0 
—  (n  +  «)Qi..  +  2Ç,.B  =  0 

2^'  Qi-2  -ip  +  q)  «»..'—(«  +  «)  Ça.8  =  0 

—  (i'  +  ?)Çi.»+  2<?,.,  .  =1 
—  ("+s)Qi-3  •  +  2^j.s=0 

^■'  Qi  -3  -  (i^  +  î)  ̂2    s  -  («  +  «)  (^83  =  0 
-(P+9)Q.s+  2$,.,  .  =0 
—  («  +  «)Q..8  +  2Qg.,  =  l. 
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Hieraus  folgen: 

iP 

P  +  9 

Çi.s  = 

Va -a 

(p  — 9)'  +  («  — «r 
n  4-  s 

(p— #  +  («  — «T' 
2  (p^  +  çr^ +  («  —  *)* 

(i>  +  q)  (m  +  «) 

(y  — 9)^  +  2K  +  «^) 

(IV) 

Damit  sind  Ausgleichung  und  Gewichtsbestimmung  erledigt,  und  es 

eriibrigt  nurmehi-  die  Spezialisierung  der  gefundenen  Ausdrûcke  durch 
Einfiihrung  der  Werte  fur  /),  q,  n,  s.  Bei  deren  Berechnung  môge  der  von 

Prof.  Doleèal  eingeschlagene  Weg  beibehalten  werden.  Danach  sind 

die  Polarkoordinaten  des  Raumpunktes  P  in  bezug  auf  die  perspektivischen 

Zentren  ('i  und  C^  aufzustellen.  Es  ergibt  sich  fur  C,  (vgi;  die  Fig.  1, 
S.  9): 

I  wïj  -|-  a,  ==  360  —  (pi 

und  fiir  C,  : 

(w2+«3)—  360«  =  9)j 

Hierin  sind  u',  und  «-a  die  Richtungswinkel  der  Vertikalebenen  durch 

die  Bilddistanz  /  in  C'i  und  63  gegen  die  Vertikalebene  durch  die  Basis  A  B, 
von  dieser  weg  im  Uhrzeigersinn  gezâhlt;  «i  und  «2  sind  die  Richtungs- 

winkel der  Vertikalebenen  durch  r^  und  r^  gegen  jene  durch  y  in  f,  und  C\ 

bei  gleichsinniger  Zâhlung  von  f  ans. 

Die  rechtwinkeligen  Koordinaten  von   F  lauten   dann  in  bezug  auf  C,  : 

X  =  ■>•,  C08  /3i  cos  (w,  -j-  «1  ) 

Y  =  —  7-,  C08  /3,  sin  (w,  -|-  «1) 
Z  =       r,  8«»i  /}, 

und  mit  Benutzung  der  Polarkoordinaten  fiir  (  \  : 

X  =  b  —  Vj  rog  /Ij  cou  (»'g  4"  «s) 

F  =  Tj  co«  /3j  uin  (w,  -|-  a») 

Z  =  rj  stn  /i,  -|-  h. 
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Fur  dieKoeffizienten />,  n,  q,  s  ei'hâltman  mit  Beachtungvon  (1),  (2),  S.  10: 

X       cos  (w,  +  «i) 
Y 

X—b 

Z  —  h 

=  —  t,j  (wj 

tffli2 

X—b 

(4) 

cos  {Wi  -j-  «i) 

Die  Gleichungen  (4)  gelten  ganz  allgeruein,  und  es  kônnen  somit  die 

Bildebenen  in  beiden  Stationen  beliebige  Lagen  im  Raume  einnehmen.  Mit 

Beriicksichtigung  von  (4)  nehmen  (III),  (II),  (I),  S.  il  die  folgenden 
Formen  an: 

I  [tg  pi  cos  (it-a  +  «a)  +  tg  ̂^  cos  {Wy  +  «i)]  [^  cos  (wa  +  a^)  -rblff^^]  +\ 

\   +  b  sin  {ws  4-  «2)  sin  [(iv^  +  Ca)  —  (w,  -f  «i)]   | 

'sm2|(u;2  -ptta)  — (w,  +ai)}  +  {tg  /îj  co»  (w2  +  a2)  +  '^i82  cos (w,  -!-«,)}*     *  "'^  ̂"' 

!  4"  ̂  [^^  ft  *"f  ('"1  +  «I  )  —  tg  K  *"*  t  w),  -j-  «2  '] }  "t" 
1  [  -{- 2bsin(Wi  4- cii)si7HW.2 -\- cc2)si7ifw2-r  ̂ 2)  —  (wi -(- «i)}         ) 

2  sm2|(«/j2  +  «2J — (î<'i+«i)}  +  {*5'/5i  co«  (W24- «g) -T-'g'/32  cos  (1^1+ c/ij"'' 

j  sin  {iw2  -\-  a-i)  —  (m.-,  -p  «i)}  |A s«n  [[iv.2  -p  «2)  —  0"i  "T  «i)J  — 

j  —  b[fgp,^sin{iCi-{-ai  ) — tg ̂ isin{W2-{- ((2)]]  -{-  2tg ̂ i  |<5f/3iCos(!Ci4-a«''+ 
1  [  +  ̂i'  /32  cos  (;i<;,  -j-  fti)}  {A  cos  (U7.J  -|-  «2)  -r  ̂  *^  1^2} 

Z  = 
2  sin-  |(Wj  -t-  «s") — (wi  -rf'^i'}  -(~  {^/^i  cosiw. 

Aus  (IVj  erhâlt  man  mit  (4;: 

2  cos-(m>i  4-  «1)  cos^  (wa 

«.)  4-  ̂^t  ̂2  cos  (ît'i  4-  ai)}2 

2) 

Q2.2 

' sin-{{w3  4-0:2)— (wi  +«])}4-{<^^iCos(K\,4-«2^4-*î//32C'36(w;, -r«i)}'-       <?.r 

sw  {{w.2  4-  «a)  4-  l"-'i  4-  «I  )}  cos  («'1  4"  û^i  )  cos  («t'a  4"  «2  ' 

sin^  |(W2  4-  «g)  —  (Wi  4-  «i)}  +  [Ig  /îi  cos(!r2  +  Oz)  +  «S"  /^^  cos  (w,  4-  a,)}* 

{tg  (il  cos  {w,  -\-  a«)  —  tg §2  cos  (u-,  +  «,)|  cos  (w^  4-  cf,)  cos yw^  ■}-  «a)} 

sin^  {[Wi -\- «2)  —  {wi  4- Kl)}  +  {<5'/îi  cos{iv,  -j-  «3)-}-  tg^2C0S{v.\  4-ai'}' 

j  {<sr  /î,  cos  (W2  4-  «2)  +  ̂9  Pt  cos  (w,  +  «i)}*  -f 
1  j-T-  2  {sin^iWi  4"  «i)  cos^  (îCo  4-  «a^  +  «^"'^  ("'2  4"  «2)  cos-  ̂ r-,  -]-  a, ,} 

2  ««2 {(«2 4- tta)  —  (Wi  4- «,) }  4-  { «fir^i  cos(«;2  4- «j) 4- ̂ j/îa cos{tv,  4- a,-»}»  ~"  9^ 

1  «m  {(i«2  4-  Kj)  4-  (w,  4-  «i)}  {*?  /3a  co*  («"i  4"  «1)  —  '^  /^i  cos  v«."2  4"  «2)} 

2  stn«  {(wg  4-  «a)  —  (?«,  4-  «,)}  -r  {'9  ̂1  cos  (Wj  4-  «a)  4-  tg  fii  cos  (10,  4-  or,)}" 

1  *i«2{((t-24-a2)  — («'•i4-«i)}+2{'.<7'-/JiCosH.W24-a2)4-<S'-^2CO«-(w,4-ai)}^l 

2  «m2  {(wj  4- «g)  — (ic,  4- of,)}  4-  {^^ |3,  cos (wa 4" «s)  +  ̂9 Pi  cos («',  -\-ai)\*~g. 
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Im  Anschlusse   an    dièse    ganz   allgemein   giltigen  Betrachtungen  seien 

zwei  Sonderfâlle  behandelt: 

1.  Es  gelte  die  A'ereinfachende  Voraussetzung,  die  Bildebene  sel  vertikal; 

2.  Es  seien  iiberdies:  jci  ̂   270*' 

(«2  =    90». 
Diesem  Fall  entspricht  bekanntlich  die  Stereophotogrammetrie. 

Erster  Fall. 

Seien  jy^  und  p^  die  Punkte,  in  denen  sich  der  Raumpiinkt  P  auf  den 

beiden  Photogrammen  abbildet,  so  ergibt  deren  Einmessung  in  bezug  auf 

die  Horizontal-  und  Vertikallinien  der  Photogramme  als  Achsen  die  Bild- 

oder  Plattenkoordinaten.  Dièse  seien  fiir  2h  '■  -''i  und  Sj,  fur  p^  :  .r2  und  Zj. 
Es  ist  dann: 

sut  Kl  = 

cos  «, 

Xi 'Vx 

i'  +.r' 
f 

Vu 
.'+/'' tg^i 

•^1 ialh  = 

1?=;'        '.9/^2  = 
Yxr-+f'' 

yx,^-+p' 

'    Yx.^  -\-p' 

Xi 

\  (5) 

Nach  Einfiihrung  dieser  Werte  gehen  die  Gleichungen  (4),  S.  13  iiber  in: 

P 

9  = 

fsin  «'i  -j-  .Ti  cos  Wi 

fcos  Wi  —  Xi  sin  it\ 

  «I   

fcos  Wi  —  Xi  sin  xOi 

fsin  W2  -\-  x^  cos  K's 

fcos  to^  —  Xi  sin  ii'o 

«2 

(6) 

fcos  ?t?g  —  Xg  sin  toj 

Fiihrt  man  der  Kiirze  wegen  die  Symbole  ein: 

fsin  ît-'i  -\-  a-,  cos  r-,  =  *Si 
fuin  102  "l~  ̂   co«  lOg  =  Sg 
f  cos  iL\  —  Xi  sin  tVi  =  Z), 

fcos  ïCj  —  X.,  sin  W2  =  D«, 
30  isl  ninfach: 

Si 

j>^ 

(7) 

Die    Au8drûcke     fur     die    (Jnbekannten    [vgl.    (IIIj,    (II),    (I),    S.    11), 
lauten  jetzt: 
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Y=  —  —  ^^^  ̂ ^  _  ̂ ^  5, )2  .j-   (  A  z,    ̂   D,  2,)2 

1  {D^S,-D2Si){{D,S^-D.,St)h-(SiS2-SiZi)b\+2iD2Zi  +  DiZ2){D2f>+^2i>)h 

Wird  der  Einfachheit  halber  fur  den  gemcinsamen  Nenner  das  Zeichen 

A'  eingefûhrt,  aiso 

(Z>,  S,  —  A  'S:)=  +  (A  ̂1  +  A  zs)-  =  ̂  

gesetzt,  so  findet  man  fur  (IV),  S.  12  mit  Benutzung  von  (7): 

Qis 

Q,. 

N 

D.  Zi  —  A  Z; 
1? A  A 

^3-3  = 

2  {(A  'S'^)^  +  (A  S,Y)  +  (A  zi  +  A  z^)^   L 2  iv  ^, 

(A'S'a  +  A^.)(Az,-Agi) 
2iV 

(A  -S'^  -  A  S,Y-  4-  2  {(A  g,)^  -r  (A  ̂.>)-}  _  2. 

Zweiter  Fall  (Stereophotogrammetrie). 

iic   = 
 270" 

*  „  zu  setzen  ist,  entsteht
  
aus  (4),  S.  13  mit  Beachtu

ng 

von  (5),  S.  14  oder  unmittelbar  aus  (6),  S.  14: 

P 

^-i 

Wir  erhalten  uunmehr  fiir  die  Unbekannten  und  die  HilfsgrôBen  Q  nach 

(III),  (II),  (I),  S.  11  und  (IV),  S.   12: 

Y  ̂  (a^a  gj  —  x-i  g,)  (a-g  /i  —  gg  6)  —  (.i-j  —  0.-1  )/^  6  ̂ 

{Xi  —  XiYf"-  +  (a-s  zi  —  X,  3,.)8  ■  ' 

Y  ̂  (a^sZi— a;tZ2){(.'Ci  +  ̂-g)  h  --  (s,  +  zj)  6}  —  2  (x^-~x^)ph 

2{(a^— a;i)-7-  +  (a.\.Zx— a^2s)«}  -^ 
„  _  (Xj  —  Xi)  {{Xi—x,)h—{zi+z^)  b}f^ -{-2  (x-oz,— aHZaXa^jA— ro6)zi 

2  {(ccj  — 0-1)2/2 -h  (0:3  z,  —  0^  z,)-} 

^V) 
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Ferner : 

ft.i  = 

'  ̂ ]  SC^ 

{X2 

Q,. 

{Xi   +  X.2)f 

Xl  Z2) 

1 
-  X,  X.2  =    

<?2.3  = 

   XyZ.i-\-  X.2  Zl 

2  {(^2  -  x{)^f^  +  (ica  2i  -  X,  z,>f 
(a;,  +a:2)(a:iZ2  +  .T3  2i) 

2  {(x-2  —  Xi)-/2  +  (a-'s  ̂1  —  a^i  =^2)'} 
/ 

(VI) 

_  (a;,  -  a;i)2/^  +  2  {(0:^  g^)^  +  (x,  z,  Y)  _    1 
2  {(a2-Xi)2/2  +  (X2  ̂1  - a;i  z^)*}        g, 

Hierin  sind  die  Faktoren 

a-'jZi — a;,  22,  beziehungsweise  «j  ?, -j- ̂ -'2  2^1     | 

{XiZi—X^Z^f  \  (8) 

(.•r2Zi)2  +  (a;i2o)-'  ) 

klein  von  hôherer  Ordnung  Und  kônnen  daher  ebenso  wie  die  Produkte,  in 

denen  sie  auftreten,  vernachlâssigt  werden.  Damit  gehen  (V),  S.  15  und  (VI) 
iiber  in  : 

b 

-/  )  (V) 

b 

x= 

z= 

1 

2 

/(«,  —  a-j) 
X)  x^  (a?)  -\-  a^a) 

/•(a-, -a.-2)=" 

'-— (zi-r'a)l 

~    2  J 

a     —  ̂  
t^2  •  2  —  7:r^ 

Q,.3  =  0 

(X 

0      •  '  ■   ' 

2      .7 

x,Y 

(VI) 

Wie  (V)  zeigt,  gehen  die  Ausdriicke  fiir  A'  und  )'  in  die  bekannten 
Formeln  iiber,  deren  Charakter  als  gute  Nâherungswerte  dadurch  in  aller 

Strenge  erwiesen  ist.  Die  neue  Nâherungsform  fiir  Z  in  (V)  lâl3t  an  Ein- 
fachheit  nichts  zu  wûnschen  iibrig. 

Aus  (VI)  folgt  die  Proportion: 

(VII) 

welche,  wie  inan  bemerkt,  nicht  nur  von  don  Bildordinat.en  z.  sondorn  auch 

von  h  und  h  unabhiingig  ist.  Die  Untersuciiung  dur  GroBenbeziehungen 

der     drei    Oewichte     hat     daher    lediglich    dio    Bildabszisson    x^    und    a-j 
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korrespondierender   Bildpunkte   in    den    drei    denkbaren    Vorzeichenkombi- 
nationen  zu  beriicksichtigen.  Dièse  sind: 

1.  — a'i,  — .c.    ini  Raume    R^    links    von    der    durch    die  Bilddistanz    /' 
gehenden  Hauptvertikalebene  in  C,   (vgl.  Fig.  1,  S.  9); 

2.  -|-  .Ti,  —  X.2  im   Raume  R.   zwischen   den   Hauptvertikalebenen   in  C, 
und  C,,] 

3-  -\- ̂ u  -{-^-2  im  Raume  R^  rechts  von   der  Hauptvertikalebene  in  C';.') 
g,,  und  Qy  behalten  im  ganzen  Aufnahmeraum  (i?i  -\-  R^  |-  i?^)  die  gleichen 

Werte,  jener  von  g,  erhâlt  in  R^  den  Nenner 

(x,  +  x,Y.  ■ 
Fif  z. 

JnR,. 

a- 

Um  in  die  GrôBenbeziehungen  der  Gewichte  Einblick  zu  bekommen, 
ist  es  am  bequemsten,  fiir  einen  beliebigen  positiven  Wert  .c,  =a  den 
Lauf  der  Kurven 

2  aS  a-^^ 

_  2 
zu  entwickeln  und  deren  Schnittpunkte  zu  suchen.  Der  gleichen  Vorzoichen 

1)  Dièse  Einteilung   wurde    von  Professor  E.  Dolezal   getroffon.     Vergl.    dcssen  Ab- 
handlung  „Ein  Beitrag  zur  Stei-eophologrammetrie"  in  diesem  Arehiv  lîd.  1,  S.  120. 

Archiv  fur  Fhutogrammetrio.  « 
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von  a-'i  und  x.  wegen  gilt  das  Ergebnis  auch  fur  Ri,  wiewohl  bier  Xi 
negativ  ist. 

Die  Diskussion  ergab: 

aj  fur  die  ̂ ^-Kurve:  sjnnmetrisch  zur  +5r^-Achse,  in  zwei  zur 
a^a-Achse  konvexen  Âsten  ganz  oberhalb  dieser  Achse  verlaufend;  die 

-|-5'.j-Achse  und  die  aJa-Achse  Asymptoten  der  Kurve  (vgl.  die  Fig.  2, 
S.  17,  Fig.  3,  S.  18,  Fig.  4,  S.  19,  in  denen  jeweils  .T2  als  Abszisse  und  die 

g  als  Ordinaten  gedeutet  sind. 

dg,_         f-     _         d^g._    Sf'  . dx^ 
a- Xj.''  dxi^       a- X2*' 

FlQ.J. 

h)    fur    die    7,,-Kurve:    symmetrisch    zur    7,,- Achse;    yanz    oberhalb   der 
.7;,.- Achse,  die  Asymptote  ist,  verlaufend;  der  Zweig  aus  —  co  konvex  gegen 

die  a;^  -  Achse  bis  —  «g  =  —  -^•,    dann  konkav; 

f  3 ^—  (hiinzii   din  Fig-uren  wie  unter  n); 

Abschnitt   a 

6  a,-,,"  —  2  a2 
dx.,           («'■'  +  .W'       dx^^ 

(a»  +  a;,=)» 
cj  fur  die  7,  -  Kurve  den  gleichen  Charakter  wie  fur  die  v.  - ''^"'"v»!; 

Asymptoten  sind  die  x-j  -  Achse  und  eino  Parallèle  zur  .7..  -  Ach.so  iiii  Ab- 
stande  .T^  =  a;  dièse  ist  zugleich  Symnietrinachse  der  Kurve. 
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dg,  _       4  â?g,  _       12   

dx.^       (a  —  03)*  '        dai^^       (a  —  .i)  *' 
In  den  Fig.  2  bis  4  zeigt  der  erste  Quadrant  jeweilig  den  Kurvenverlauf 

fûr  -\-Xi  in -B3,  beziehungsweise  fiir  — .T2  in  B^,  oder  allgemein  fur  gleich- 
bezeichnete  a-,  und  x.^,  der  zweite  jenen  fûr  — .r^  (Ri),  also  — x.,  und 

^.x-,  (=--a). 
Annierkung.  In  den  theoretisehen  Formelwerten  (VI)  S.  16  wurd'en 

die  Faktoren  (8)  S.  16  vernachlassigt,  um  fiir  eine  angeuâherte  Einschâtzung 
der  Gewiclitszahlen  g„  g„  und  </,  und  fiir  die  unten  folgende  Untersuchung 
ihrer  GrôBenbeziehungen  untereinander  môglichst  einfache  Ausdriicke  zu 
erhalten.  Die  Unterdriickung  der  ersten  drei  Ausdriicke  in  (8)  S.  16 

begegnet  bei  Beachtung  der  Struktur  der  Formeln  (VI)  S.  16,  in  denen  sie 
auftreten,  keinen  Bedenken.  Dagegen  verdient  die  Weglassung  von 

(x.,z,r  +  {x,^.r- 
eine  nâhere  Begrûndung.  Die  dadurch  erzielte  Nâherung 

'  2        g, 

in  (VF)  S.  16  kônnte  dur  eh  eine  bessere  ersetzt  werden,  wenn  man  auf  die 
zuletzt  erwâhnte  Vernachlâssigung  verzichtete  : 

  2{x,-x,rf^   
^-     (X,  -  x^r-p  +  2  { (X,  z,y-  +  {X,  z,y^} 

Dividiert  man,  um  mit  (VIII)  S.  17  vergleichen  zu  kônnen,  den  Bruch 

durch  (.1-2  — .?:,)-  und  Nenner  und  Zahler  durch /-,  so  eutsteht: 
2 

9.  =   2   ' 
(.r,  -  .l-i)-  +  ys-  {(X^Z,)^  +  (.T,  Z.y-} 

wofur  man  unter  Einfûhrung  von  Xi  =  a  und  der  Annahme  Zi  =^Z2^=z  erhâlt: 

(VIII  a) 

(a-  .T2)-^  +  2(^)'(a2  +  .T») 
Man  iiberzeugt  sich  leicht,  daB  die  durch  dièse  Verschârfung  hei'vor- 

gerufene  Wertherabminderung  von  g,  innerhalb  der  praktisch  belang- 
roiehen  Wertegrenzen  von  Xi,  x.^,  z,  und  Zj  keine  Verschiebung  der 
relativen  GrôBenbeziehungen  zwischen  g^,  y,,  und  g,  zur  Folge  hat.  (Vgl. 
hierzu  die  Zahlenbeispiele  am  Schlusse  dieser  Abhandiung.)  Mau  konnte 
sich  daher  mit  der  Annâherung  in  (VIII)  begniigen,  welche  der  theoretisehen 
Behandlung  viel  leichter  zugânglich  ist. 

-4.  Beziehungen  zwischen  g,,  und  g,,. 

Aus  g.  =,(/„  fulL't  nach  (VIII)  S.  17: 
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Oder 

daher : 

a--2"=--  +  -.r    ""^     r  (IX). 

f 
Solange   «  (-"=a;i)  <]:jt=   ist  —  und   das  ist   der  weitaus   n.in  hâufigsten 

f  ̂  auftretende  Fall  —,  sind  die  beiden  Schnittpunkte    der    g,-   und   ̂ j,-Kurve 
imaginâr    (vgl.    die  Fig.  2,    S.  17    und    Fig.  3,    S.  18,    fiir  welche  a  =5,  be- 

f 
ziehungsweise  12"5cw  ist  und /  =  25  cm  gewâhlt  ist,    so  daB  -^=17-68cto), 

und  folglich  ist 

f 
Die  beiden  Kurven   schneiden  sich  im  Unendlichen,   wenn  a  =  ~=  ist, 

y  t 

und  réelle  Schnittpunkte  ergeben  sich  erst  fur: 

/ 

Ist /=  25  cm,  so  muBte  danii  a  ;>17'68  cm.  Dleser  Fall  wâre  nur  bei 
dem  wenig  gebrauchten  Bildformat  30  X  40  cm.  denkbar  (vgl.  hierzu  Fig.  4, 

S.  19,  fur  welche  .Ti=«  =  20c7)i  gewâhlt  ist). 
Jenseits  dieser  reellen  Schnittpunkte  wâre 

Fiir  die  durchschnittlichen  Bediirfnisse  der  Praxis  kann  daher  die 

Regel  gelten,  daB  g^.  grôBor,  und  zwar  —  wie  die  Figuren  zeigen  —  wesent- 
lich  grôBer  ist  als  ̂ ,,. 

B.  Beziehungen  zwischeu  g,,,  und  g,. 

Setzt  man  g.r=(j„  so  ist  nach  (VIII): 

/=  _  2 

2  «2  x-^  (ci  —  X.Y  ' 
Fur   ein    positives  x.,   erhalten   wir    die    fiir    2?,    und    R^    mafigebenden 

Resultate.  Es  ist: 

±/(«  —  .X'2)  =  Jz  2  a  a-2 
und  daher  einerseits: 

+/(a  — Xa)  =  +  2ax-s 

/+2a 

und  anderseits
: 

/(a  —  «2)  =  —  laXi 

/  —  2  a 
a;»^")  und  xJ"'>  sind  die  Abszissen  der  beiden  Kurvenschnittpunkte.  a;»^" 

ist  immer  positiv.  Und  insolange 

\ 
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/ 

/ 
gilt  das  gleiche  fiir  .t,.'"^  (vgl.  Fig.  2,  S.    17).  Fur  «  =  y     wird    ce/"»  =  oo 

f 

(Fig.  3,  S.  18)  und  fur  «>^  is*  ̂ "2'^"'  negativ  (Fig.  4,  S.  19). 

Ergebnis:  In  i?i  und  i?3  ist 

1.  Fur  a  < --    von  .t^  =  0   bis  a;o=a-/''J 

von  a;^  =  a%,*"'  bis  x.^  =  x 

fur  x-j  >  ;fa'"^  ist  wieder 
9..<9--; 

9.  >  9^- 
Das  Gesetz  9.,^9z  erfâhrt  also  im  Nahebereich  von 

x.,=a  (=»,) 

eine  Umkehrung  in  g,>g,^.  Dièses  Stôrungsgebiet  ist  durch  x-/"''  und  x-»'"' 
begrenzt  und  nimmt  mit  deni  Zahlenwerte  von  a  =  Xi  an  Breite  zu.  Hier- 

liber  gibt  die  folgende,  fiir /=  25  cm  berechnete  Tabelle  nâheren  AufschluB: 

.w .  w 
.(«) 

in    Zeutimeter 
0-93 1-72 

2-42 

303 3-57 
4-06 
4-49 
4-88 

+  1-09 

2-38 

3-95 
5-88 

8-33 

11-53 
15-91 

22-22 

10 

11 12 

12-5 

13 

20 
30 

5-23 

5-56 

5-86 

613 

6-26 
6-37 

7-69 8-82 

+    3215 
5000 

91-67 

300-00 
00 —  32600 

—  33-38 

—  21-42 

2.  Fiir  a 
ist  in  /i*,  und  R3  von  «,  =  0  bis  Xj  =  x./"' 

9'>9'- 

9'  >  9^- 

=  .</ 
2 

Fiir  a>^    reicht    die    Giltigkeit    dièses    Gesetzes    nur    bis    a-j,  =;  o-y'») 

(negativ;  vgl.  Fig.  4,  S.  l'J);  von  da  an  ist: 

9'  >  9^- 

Von  cca  =  Xi  (">  an  ist 

/ 
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C.  Beziehungen  zwischen  y^  und  g.. 

Zur  Bestimmung  der  Abszissen  der  Schnittpunkte    setzen    wir    wieder 

gy=^y,  und  erhalten  nach  (VIII),  S.  17: 

—  2  a  x.^  =  a^ -\- x^^ 

Die  quadi-atische  Gleichung 

x'I  4"  2  a  X2  -|-  a-  =  0 
hat  die  Doppelwurzel 

iCa  =  —  a. 
An  dieser  Stelle  haben  die  Kurven  zwei  Punkte,  d.  h.  die  Tangente 

gemeinsam.  Sie  beriihren  sich,  was  durch  die  Gleichlieit  der  ersten  Diffe- 

rentialquotienten  fur  a.\>  =  — a  bestâtigt  wird: 

dg.j  j  ̂    1    ̂   dg,  I 
d  CCg  /    ij  =  —  a  2  «^  d  X-ij    jr,  =  -  n. 

Da  .T-j  in  R3  und  i?i  durchaus  positiv  ist,  beziehungsweise  als  positiv 

gelten  kann,  so  ist  hier  iiberall  g,  grôBer,  und  zwar  wesentlieh  grôBer 
als  g,j. 

In  B.J  ist  infolge  der  Berûhrung  der  Kurven  in  x:,  =  —  a 

In  aller  Strenge  gilt  die  Gleichheit  im  Punkte  a^  ̂   —  o,  was  auch  un- 
mittelbar  aus  den  Gleichungen  (VIII),  S.  17,  hervorgeht. 

Zusammenfassung. 

In  den  Râumen  7?,  und  Eg  bestehen  zwischen  den  Gewichten  ^f^,  g,„  </.. 

der  Raumkoordinaten  X,  Y,  Z  nachstehende  Beziehungen: 

1.  Ist  a  (=Xi)<.  —,  so  ist  von  x.2  =  0  bis  x.j^x.j^"'> 

g.>g.>g.,; 

von  a,'2  ==  «2*"'  bis  a,%  =  xJ"')  ist 

g,,<g,:<g:\ 

von  a-g^""  aufwârts  ad  infiuitum  ist  wieder 

g.r  >  g,  >  g,, 

oder  unter  Einfûhrung  der  mittleren  Fehler  der  Unbekannten: 

mt  <  m.  <;  m^. 

2 

Y  2 

2 

2.  Ist  a  ,  so  ist  von  x..  =  0  bis  x^  =  x^'"'' 

g.>g:>gy 
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Von  .Tj  =  xJ"-  bis  Xo  =  oo  ist 

oder 

«ly >'».,->  m., 
f 

3    Fur  a(=;r,)>-7=  ist  von  x.,  =  0  bis  a;.,  =  x-j^"' 

y  2 

Von  .T.,  ̂   a-.,'")  bis  x.,"  =  -f    ,~   "^ — =^  ist 
f2«2— /2 

5';/<.'/.>  <Sf... 
Von  x-i"  aufwârts  ist 

9.r<:gy<g, 
oder 

m,r  >  '«;/  >  'niz Im  Raume  i?»  ist 

1.  Fiir  a(=Ai)<^^  durchaus: 

<;^  >  g,  (=^  S'y). 

>{ 

2.  Fiir  a  ,.  ist  von  x..  =  0  bis  .i'-^"* 

<^ 

~f2 

und  von  xJ">  aufwârts  bis  —  c« 

9:><9.r<g.. 
f 

3.  Fiir  a  >  ~  ergibt  sich  von  x..  =  0  bis  xJ-"'' 

K2 9r>9z>g,. 

af 

Von  a-.,  =  .f.,'<"  bis  a-  ,  =  —   ,  —  ist 

9,<9-<9'- 

Von  x«^xJ'  bis  —  co  foigt  endlich  : 

9-<9!><  9' 
oder 

VI j.  >  ïl(„  >  »(.. 

Dièse  Kegeln,  von  denen  hauptsachlich  die  l^unkte  l  und  2  in  Uetraeht 
kommen,  gestatten,  durch  einfache  Ûberlegungen  das  GrôOonverhiiltnis  der 
Gewichte  in  jenen  allgenieinen  Umrisson,  die  fiir  gewohnlich  geniigen  werden, 
fur  jeden  beliebigen  Raumpunkt  unmittelbar  anzugebon.  Die  Formel  (VII) 
S.  !«  wird  nur  dann  anzuwenden  sein,  wonn  die  nach  den  obigon  Regeln 
gewonnene,  allgemeino  Vorstellung  nicht  ausreicht  und  die  ziffernmaBige 
Kenntnis  der  Gewichtsverhaltnissc  erforderlich  ist. 
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Zahlenbeispiele. 

Bei  einer  von   Oberleutnant  von   Orel  durchgefûhrten  Aufnahme  war 

b  =  580-6  m 
h  =  —33-47  m 

/=  0-2433  «i. 

Die  Ablesungen  am  Stereo-Koordinatouieter  ergaben  fur  einen  Punkt  /^,  : 

a-'i  =  +  0-04750  m  x.  =  -[-  0-02672  m 

Sj  =  4- 0-02770  (M  3:j  = -f  0-02890  m 

und  fiii'  einen  zweiten  Punkt  Pr. 

a-,  ==  — 0-02425  m  tc^  =  -  0-04330  m 

Zi  =  4- 0-03365  m  s^  = -|- 0-03475  m. 
Zunâchst  ist: 

f 
•^  =  0-1216  TO=  12-16  cm 
2 

-^=  17-23  cm 

f  2 Rechnung  fur  P^. 

Es  ergeben  die  Fornieln  (V)  S.  16: 

A' =  1326-907  m 

1'=  6796-494  w. 

Z=    773-674  »j. 
(Mit  der  Rechenmaschine.) 

Da  x'i  =  -f-  4-75  cm  und  x.j  =  -L  2'67  cm  sind,  liegt  Pj  in  R^.    Ferner  ist 

^'i<!p  uid    x.2<lXi'"^  =  3-i2cm  nach    (Xa)  S.  21    oder    in    geniigender  An- 

nâiiei'ung  nach  Tabelle  S.  22.   Daher  mu(S  g.,'>gz  ~>g,,  sein.  Nach  (VII)  S.  16 finden  wir: 

9^-9i/'9'  =  55:1  :  135 
(Mit  dem  logarithmischen  Rechenschieber) 

also  tatsâchheh  g.v^ gz"^  y,j. 

m^  :  m,  :  m,j  =^1  :  2  :  7-4 Rechnung  fur  P.,. 

Nach  (V)  S.  16  erhalten  wir: 

A'=  — 737-794  m 

Y=  7402-286  m 

Z=     1023-782  »H. 

Mit  Riicksicht  auf  :ti  =  — 2-426  cm  und  a-^  ̂ =  —  4-333  cm  liegt  P^  in  7i',. 

:m  (nach  Xb 

<7.-  >  9:  >  9 y 

f 
Da  a;i<^  und  :fa  >iCa<")=  303  cm  (nach  Xb  oder  nach  Tabello  S.  22)  ist,  nuiB 

Wir  erhalten  nach  (VII): 

9x'-gi,  -gz  =  66-2  :  1  :  135 
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oder 

in^:  m,j  -.m,  ̂ -1:8:2, 
mithin  in  der  Tat: 

5'.T  >  gz  ̂   g«,   beziehungsweise  m^  <[  m^  <^  m,,. 

Hâtte  man  etwafûr  einendrittenPunkt  ^3  gefunden:  a?i=a=-|-  13'55  cm 
und  .l'a  = -{- ll'17  cm,  so  wâre  dieser  Punkt  offenbar  in  ̂ 3  gelegen. 

f 
Da   .r,  !>  -  =  12-10  cm  und  fei'ner  x.,  ">  ■x.S"^  =  641  cm 

<:4==  l'''-23  cm 
K2 (.i^o*"' =  —  119-01  cm),  so  muC  sein:  ff:^ g.r^ gi,. 

Man  findet: 

i).  :  (J.  :  9,  = -i-Od  :  i  :  1 
m.  :  «(.,.  :  m,,  =  1  :  5-3  :  10'5, 

Mit  Benutzuug  vou  (Villa)  S.  20  hâtte  man  erlialten: 

1.  Fur  Pi  : 5'.,. ■.g„:g,  =  &ô     :  1 :  12-8 
2.  Fur  P.  :  5-,,  :  g,,  :  9,  =  6  6-2  :  1  :  1 0-7 
3.  Fiir  P3,    dessen    extrême  Lage    noch    durch    die  Annahme  s  =10  cm 

versohârft  werden  môge: 

</.  :  1/,. :  (/,,:=  5  .  6  :  4  :  1 

Es  gilt  aiso  auch  hier  das  Gesetz:  g„<^g.,  <ig:- 

Hauptmann  UIjanins  Verfahren  zur  schnellen  Distanz- 
bestimmung  aus  aerophotographischen  Aufnahmen. 

Non  R.  Tliiele  in  Moskau. 

Ende  Friihjahr  1908  hielt  Hauptmann  Uljanin  in  der  St.  Petersburger 

Kriegsingenieurakademie  einen  Vortrag  ûber  Verwendung  der  Aerophoto- 
graphie  vermittels  Ballon  oder  Drachen  zu  Distanzbestinimungen  nach 
seinem  Verfahren  mit  Ililfe  eigons  zu  diesem  Zwecke  von  ihm  angefertigten 

MeBtafeln,  welche  das  Ausmessen  photographischer  Aufnahmen  aulJer- 
ordentlich  vereinfachen  und  beschleunigen. 

In  nacfastehendem  môge  das  Hauptsâchlichste  des  Uljaniuschen  Ver- 
fahrens  mitgeteilt  sein. 

Zu  Distanzbestimmungen  nach  Bildern  aus  der  Vogelperspektive  dienen 
ira  allgemeinen  drei  Ausgangspunkte: 

1.  Die  gegebone  Lage  des  Ilorizontes  auf  dem  Bilde, 
2.  Aufstiegshohe  des  Apparates  uud 
3.  Kenntnis  der  Lage  von  zwei  oder  droi  TeiTainpunkten. 

Aus  zweien  diesor  drei  Ausgangspunkte  kann  vermittels  dur  Uljanin- 
schen  MeBtafeln  stets  dor  dritto  abgeleitet  wordon,  obensowuhl  die  horizon- 
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talen  Entfernungen  zwischen  verschiedenen  Punkten  als  auch  deren  Hori- 
zontalwinkel,  welche  direkt  ablesbar  sind  und  wodurch  die  Fuiiktionen  des 
Zielkorns  und  des  Winkelmessers  ersetzt  werden  kônnen. 

ut    sif     6»    TIC     tto    )m    Mtt 

a/^.  / 

Zum  Ausmessen  der  Photographien  dieneu  fiinf  MeBtafeln: 

Nr.      I.  Distanzmesser. 

Nr.    IL  Distanztafel. 

Nr.  III.  Winkelmesser. 

Nr.  IV.  Winkeltafel. 

Nr.    V.  Perspektivtafel. 
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Fig.  1  zeigt  in  vierfach  verkleinertem  MaBstabe  schematisch  den 
Distanzmesser,  welcherauf  einen  Bogen  karriertes  Millimeterpapier  von  40  cm 
Hôhe  uncl  30  cm  Breite  gezeichnet  ist. 

Aus  der  unteren  linken  Ecke  H  als  Zentrum  sind  nach  oben  und 

rechts  Strahlen  gezogen,  deren  Abstand  voneinander  am  oberen  Rahmen 
2  cm  betragt  und  einer  Entfernung  von  je  100  m  gleichkommt,  so  daB  jeder 
Millimeter  des  Papiers  die  Lange  von  5  m  darstellt.  Auf  dièse  Art  ist  der 
obère  Rand  der  Tafel  in  1500  m  geteilt,  die  Teilungen  des  Seitenrandes  aber 

bis  auf  30  km  gefûhrt.  Den  unteren  Rand  der  Tafel  bildet  der  Haupt- 

horizont  HH',  der  wirkliche  Horizont  ist  durch  die  Linie  H  h  gebildet  und 
fâllt  mit  der  Haupthorizontalen  nur  in  deren  Anfangspunkte  H  zusammen, 
sich  allmâhlich  von  derselben  entfernend,  progressiv  der  Erhôhung  des 

photographischen  Apparates.  Bei  einer  Hôhe  des  Apparates  von  1000  m 

betragt  die  Entfernung  des  wirklichen  Horizontes  H  h  von  der  Horizontal- 

ebene  H  H'  ̂   mm,  was  bei  vierfacher  Verkleinerung  der  Fig.  1  einer  Er- 
hôhung desselben  von  1  mm  gleichkommt. 

Dieser  Unterschied  des  wirklichen  Horizontes  gegen  die  Horizontal- 

ebene  H  H'  beruht  darauf,  daB  der  vom  Horizont  ins  Objektiv  fallende 
Strahl  nur  dann  horizontal  sein  kann,  wenu  beide  in  einer  Ebene  liegen; 
damit  aber  der  vom  Horizont  in  das  in  gewisse  Hôhe  gebrachte  Objektiv 
fallende  Strahl  horizontal  sei,  mûssen  beide  gleiche  Hôhe  besitzen,  was 

dui'ch  das  allmâliche  Ansteigen  der  Horizontlinie  H  h  auf  der  Tafel  bewerk- 
stelligt  ist.  Infolgedessen  mûssen  auch  aile  Distanzmessungen  von  der  Linie 
des  wirklichen  Horizontes  Hh  gleieh  der  Hôhe  des  Apparates  ausgefûhrt 
werden. 

An  die  Horizontale  H  H'  stoBen  Teilungen,  welche  —  bei  verschiedenen 
Focuslângen  von  20  bis  30  cm  —  diverse  Hôhen  des  Apparates  bis  zu  1000  vx 
darstellen.  Um  eine  der  gegebenen  Fokuslânge  entsprechende  Stelle  auf  der 

Horizontallinie  zu  finden,  geht  man  vom  Schnittpunkt  der  erstei'en  mit 
jener  schiefen  Linie,  welche  der  Hôhe  des  Apparates  entspricht,  lângs  deu 
Millimeterteilungen  senkrecht  nach  oben  bis  zur  Horizontlinie,  von  welchem 
Punkte  aus  die  Vermessung  der  photographischen  Aufnahme  zu  erfolgen  hat. 

Die  Ermittlung  eines  der  obenangefiihrten  drei  Ausgahgspunkte  aus 
den  bekannten  zwei  anderen  mit  Hilfe  des  Distan/.messers  (Fig.  1)  geschieht 
folgendermaficn  : 

1.  Gegeben  sind  Horizont  und  Hôhe  des  Apparates,  zu  finden  ist  die 
Distanz  eines  Punktes  vom  Apparate. 

Um  dies  zu  erreichen,  miBt  man  mittels  Zirkel  die  vertikale  Entfernung 
des  Punktes  vom  Horizonte  der  Photographie  und  indcm  man  die  eine 
Zirkelspitze  auf  den  der  Hôhe  des  Apparates  und  der  Fokuslânge  des 
Objektives  entsprechenden  Punkt  der  Horizontallinio  ///*  setzt.  wird  die 
anderc  Zirkelspitze  auf  die  in  vertikaler  Richtung  iibor  den  Horizontpunkt 
sich  antreffendo  Linie  gestellt  und  deren  Entfernung  an  der  oberen  oder 
seitlichen  Skala  abgelesen. 

2.  Gegeben  sind  die  Hôhe  des  Apparates  und  die  Entfernung  zweier 
Punkte,  zu  finden  die  Lage  des  Horizontes  auf  dcm  Bilde. 
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Die  eine  Zirkelspitze  wird  auf  den  der  Hôhe  des  Apparates  ent- 

sprechenden  Punkt  der  Horizontalliuie  gestellt,  die  andere  senkrecht  nach 

oben    auf   diejenige    geneigte    Linie,    welche    dei-  Entfernung  des  ersten  be- 
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kannten  Punktes  entsprielit.  Die  gefundeue  Zirkelôffnung  bewahrend,  wird 
die  eine  Zirkelspitze  auf  den  ersteu  abgemessenon  Punkt  gestellt  und  mit 
der  anderen  senkrecht  darûber  in  Richtung  des  Horizoutes  ein  kurzer 
Bogen  geschlagen.  Naclideni  dasselbe  fur  den  zweiten  Punkt  wiederholt  ist. 
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werden  beide  Bo.iren  durch  eiue  Tangente  vereinigt,  deren  Lage  der  Linie 

des  gesuchten  Horizontes  entspricht. 
3.  Gegeben  sind  die  Entfernung  eines  Pimktes  und  der  Horizont,  zu 

finden  ist  die  Hôhe  des  Apparates. 
Die  senkrechte  Entfernung  des  Punktes  von  der  Linie  des  Horizontes 

auf  der  Photographie  wird  mittels  Zirkel  abgenommen,  dessen  eine  Spitze 
lângs  der  Horizontlinie  des  Distanzmessers  gefûhrt,  bis  die  andere  die  in 
senkrechter  Richtung  dariiber  sich  vorfindende  geneigte  Linie  beriihrt, 

welche  der  Zirkeloffnung  entspricht.  Der  gefuudene  Puukt  auf  der  Horizont- 
linie Hh  gibt  die  Hôhe  des  Apparates,  welche  auf  der  unterhalb  befind- 

lichen  Hôhen-  und  Fokustabelle  abzulesen  ist. 
Die  iibrigen  vier  MeCtafeln  dienen  zur  Bestimmung  der  Lage  eines 

Zieles,  welches  auf  der  erhaltenen  Aufnahme  entdeckt  ist. 

Die  Distanztafel  (Fig.  2  a)  ist  ein  ti'ansparentes  Gelatineblatt,  auf 
welches  in  horizontalen  Linien  die  Entfernungen  von  0  bis  4000  m  etc.  etc. 
in  der  Orthogonalprojektion  eingeritzt  sind. 

Der  Winkelmesser  (Fig.  3  a  und  b)  dient  zur  Bestimmung  des  Winkels 
zwischen  zwei  Punkten  und  besteht  ebenfalls  aus  einem  transparenten 
Gelatineblatt,  auf  welchem  im  Abstande  von  P  senkrechte  Linien  eingeritzt 
sind,  entsprechend  den  Teilungen  des  Winkelmessers  bei  Feldgeschiitzen, 

d.  h.  =  Veoo  des  Kreises  oder  V'ioo  Distanz.  Am  Oberteile  des  Winkel- 
messers ist  eine  horinzontale  Linie  eingeritzt,  welche  beim  Auflegen  auf 

die  Photographie  mit  dem  Bildhorizonte  zusammenfallen  muB,  wâhrend  die 

Hauptvertikale  VV'  des  Winkelmessers  durch  das  optische  Zentrum  der 
Aufnahme  geht. 

Die  Winkeltafel  (Fig.  2  a  und  3  c)  ist  ein  auf  Zeichen-  oder  Pauspapier 
aufgetragenes  facherartiges  Liniennetz,  die  im  Winkelmesser  gegebenen 
Gradteilungen  in  Orthogonalprojektion  darstellend,  mit  Hilfe  dessen  es 

leicht  ist,  jeden  beliebigen  Piinkt  der  Aufnahme  auf  den  Plan  aufzu- 
tragen. 

Die  Perspektivtafel  (Fig  Zb)  ist  gleichfalls  oin  transparentes  Gela- 
tineblatt, auf  welches  —  angemessen  der  Fokuslânge  des  Objektives  und 

der  Hôhe  des  Apparates  —  pei'spektivische  Distanzen  von  100  zu  100  m 
eingeritzt  sind.  Dièse  Tafel  kann  in  einigen  Minuten  hergestellt  werden, 
indem  die  perspektivischen  Entfernungen  aus  dem  der  Hôhe  des  Apparates 
und  der  gegebenen  Fokuslange  entsprechenden  Punkte  der  Horizontlinie 

H  h  des  Distanzmessers  (Fig.  I)  direkt  abgegriffen  und  auf  das  Gelatine- 
blatt parallel  der  Horizontlinie  eingeritzt  werden.  Die  Perspektivtafel  kann 

auch  vorrâtig  fiir  eine  bestimmte  Hôhe  (600  oder  1000  m)  angofertigt  und 
gebraucht    werden  bei  Anwendung  einer  Korrektion  nach  den  Proportionen 

h       n  h 

«'         u  II' 

wo  h  die  Hôhe  der  Aufnahme,  h'  die  vorbestimmte  Hôhe  der  Tafel 
und  n  die  gesuchte  Toilung.  n'  die  entsprechende  Tcilung  der  Perspektiv- 

tafel ist. 
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Das  Auftragen  von  Zielen  in  den  Plan  sowie  das  Umzeichnen  aero- 
photographischer  Aufnahmen  vermittels  der  Uljaninschen  MeBtafeln  in 
die  Orthogonalprojektion  kann  auf  dreierlei  Art  gescheheu: 

1.  Bei  Verwendung  nur  einer  Aufnahme. 
2.  Bei  Verwendung  zweier  Aufnahmen. 
3.  Bei  Verwendung  einer  Neuaufnahme  mit  Zugrundelêgung  einer 

friiheren,  schon  orientierten  Aufnalime. 

Im  ersten  Falle,  bei  Verwendung  nur  einer  Ptiotograpliie,  wii*d  auf 
letztere  die  Perspektivtafel  (Fig.  2  b)  zusammen  mit  deni  Winkelmesser  auf- 
gelegt.  Unter  das  Pauspapier  oder  den  Plan,  wenn  letzterer  auf  Pauspapier 
aufgetragen  ist,  wird  die  Winkeltafel  nebst  der  transparenten  Distanztafel 

gelegt,  wobei  die  NuUteilung  derselben  mit  dem  0-Punkt  der  Winkeltafel 
zusammenfallen  muB  und  die  Distanzteilungen  perpentikular  zur  Hauptver- 
tikalen  Oa  stehen  miissen. 

Nehmen  wir  jetzt  z.  B.  die  der  Photographie  entnommene  Figur  I,  II, 
III  und  IV  (Fig.  2  h).  Punkt  I  derselben  steht  nach  dem  Winkelmesser  auf  der 
siebenten  Vertikale  links,  nach  der  Perspektivtafel  in  der  Entfernung  von 
1900  m.  Bezeichnen  wir  den  Schnittpunkt  der  gegebenen  Linien  auf  dem 
Plane  (Fig.  2  a)  mit  I  und  analog  die  Punkte  II,  III  und  IV,  so  erhalten  wir 
die  orthogonale  Projektion  dieser  Punkte  im  Plane. 

Im  zweiten  Falle,  wenn  die  Gegend  mit  ein-  und  demselben  Apparate 

von  zwei  Standpunkten  aus  aufgenommen  wurde,  so  gebraucht  man  nur  — 
wie  aus  Fig.  3  c  ersichtlich  —  den  Winkelmesser  nebst  Winkeltafel,  die  Basis- 
lànge  und  Kenntnis  der  Lage  eines  Terrainpunktes  A. 

Mail  legt  nun  unter  die  Pause  oder  den  transparenten  Plan  zwei 
Winkeltafeln,  von  denen  die  eine  transparent  sein  muB,  derart,  daB  deren 

0-Punkte  auf  die  Endpunkte  der  Basis  zu  liegen  kommen  bei  genauer  Be- 
achtung  der  Richtung  der  Hauptstrahleu  beider  Aufnahmen. 

Im  gegebenen  Falle  (Fig.  3  a  und  b)  befindet  sich  der  bekannte  Terrain- 
punkt  A  im  linken  BilJe  auf  der  vierten  Vertikale  rechter  Haud  und  auf 
dem  rechten  Bilde  linker  H  and  auf  der  sechsten  Vertikale.  Der  Schnitt- 

punkt dieser  beiden  Vertikalen  ergibt  auf  dem  Plane  (Fig.  3  c)  die  Ortho- 
gonalprojektion des  Puuktes  .1.  Die  Punkte  I,  II,  III  und  IV  des  Trapèzes 

ergeben  sich  auf  gleiche  Weise:  Punkt  I  auf  dem  linken  Bilde  liegt  auf 

der  ersten  Vertikale  links,  auf  dem  rechten  Bilde  auf  der  Hauptverti- 
kale,  der  Schnittpunkt  beider  Vertikalen  ergibt  im  Plane  die  Lage  des 

Punktes  I,  ebenso  ei'hâlt  man  die  Lage  der  anderen  Punkte  II,  III  und  IV 
im  Plane. 

Wird  der  Plan  nicht  auf  Pauspapier,  soudern  auf  Zeichenpapier  uber- 
tragen,  so  werdcn  zwei  transparente  Winkeltafeln  obenauf  gelegt  und  die 
Punkte  mit  der  Pikiernadel  angestochen. 

Ini  dritten  Falle,  wo  auBer  einer  Neuaufnahme  noch  eine  friihere, 
hinsichtlich  ihrer  Hohe  und  Lago  schon  orientierte  Aufnahme  der  nâmlichen 

Gegend  —  wenngleich  von  einem  anderen  Standpunkte  aufgenommen  — 
vorhanden  ist,  gestaltet  sich  die  Bestimmung  der  auf  der  Neuaufnahme 
abgemerkten    Ziele    noch    einfacher,    indem    man   dieselben   auf   die  schon 
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frûher   orientierte   Aufnahme   iibertrâgt;   fur  die  Neuaufnahme  ist  daun  die 

Orientiei-ung  ûberflûssig. 
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Die  rborlragun-  kann  loicht  mit  der  Genauigkcit  von  02  mm  gemacht 

UDd  die  entsprecheiido  Winkelriclitung  und  Entfoinung  von  dein  Orienti
er 

des  Geschiitzes  abgelcsen  werden. 
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Selbstverstândlich  miissen  die  angefiihrten  MeBtabelIen  behufs  Aus- 

messung  der  aeroijhotographischen  Aufnahmon  «renau  nach  der  Fokuslânge 
des  verwendeteu  Objektives  angefertigt  werdcn  und  sind  selbige  niir  fur 

vertikale  Aufiuihmen  verwendbar.  Beim  Gebraucho  der  Tabellen  fiir  Festungs- 
geschûtze  muB  der  Wiiikelmesser  in  Grade  und  Minuten  geteilt  sein. 

Fiir  Aufnahmen,  welche  mit  deni  im  Hefte  3  des  I.  Jahrganges  des  Ar- 

chives (Seite  194/195,  Abbildungen  10,  11,  12)  angefiihrten  Uljaninschen 

Teleapparate  ausgefûhrt,  alsci  mit  den  Spiegelbildern  einer  Wasserwage  und 
Hobenkote  des  Aneroiden  versehen  sind,  lâBt  sich  leicht  eine  Korrektion  des 

Neigungswinkels  angeben,  sofern  eine  solche  vorhanden  ist. 

Zu  diesem  Zwecke  wird  der  Stand  des  Luftbiaschens  auf  der  Grad- 

teilung  des  Deckglases  der  Wasserwage  abgelesen  und  auf  die  Photographie 
ûbertragen.  Liegt  z.  B.  (Fig.  i  a) 

das  Bliischen  drei  Gradteilungen 

unter  der  Mittellinie  der  Wasser- 

wage und  fûnf  Grade  links  von 

der  Mittelvertikalen,  so  wird 

durch  den  optischen  Mittelpunkt 
0  der  Aufnahme  eine  Normale  AB 

gelegt  unter  eiuem  Winkel  von 

5"  zur  Hauptvertikalen,  auf  wel- 
cher  oberhalb  des  Horizontes 

eine  Strecke  abgemessen  wird, 

gleich  der  GrôBe  von  droi  Bogen- 
gradcn,  als  deren  Radius  die  Fo- 

kuslânge des  Objektives  dient; 

die  durch  diesen  Punkt  zur  Nor- 

malen  A  B  gezogene  Perpendiku- 

lare  CD  gibt  die  wirkliche  Lage 

des  Hoi'izontes  an. 

Die  Uljaninschen  Mel3- 

tafeln  sind  hauptsâchlich  fur  den  Gebrauch  bei  Artilleriegeschiitzen  berechnet 
und  besitzen  einen  fiir  diesen  Zweck  vollkommen  geniigenden  Genauigkeits- 
grad,  doch  konnen  dannt  leicht  die  Pliine  aufgonommener  Ortschaften  her- 
gestellt,  gleichwie  in  groBen  Entfernungen  entdeckte  Parke,  Biwaks,  Eisen- 
bahnbauten,  versteckte  FluLUibergânge  etc.  in  die  zur  Verfiigung  stehenden 
Karten  eingetragen  werden. 

Die  Vervollstiindigung  und  Renouvelierung  veralteter  Karten  und  Pliine 
durch  die  auf  oben  angegebene  Weise  rekonstituierton  aerophotographischen 
Aufnahmen  ist  von  ungemeiner  Wichtigkeit.  Die  Umgebungen  der  Festungon 
erleiden  nach  einer  Mobilisationserklitrung  volligo  Verânderung,  einzelne 
Gebaude  und  ganze  Ansiedolungen  werden  abgetragen,  Biiume  und  Wiilder 
gefjillt  Oder  mit  Durchhauen  vcisohen,  hier  und  dort  erscheinen  neue 
Befestigungen,  welChe  der  ganzen  Gegend  ein  vollkommen  fremdes  Aussehen 
geben.  Zum  Eintragen  dieser  Veranderungen  bietet  eben  die  Aerophoto- 
graphie  das  einfachsto  und  sicherste  Mittel.    Das   Ergobnis    einer   vermittols 

Arrhiv  fUr  l'hotogrammetrie.  „ 
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meines  Autopanoramagraphen  von  Hauptmann  Uljanin  ausgefûhrten  Auf- 

nahme  der  Station  Pruschkow  war  voi'zûglich;  hiebei  wurden  von  letzterem 
seine  MeBtabellen  zur  Bearbeitung  des  Planes  mit  Erfolg  verwendet. 

Uber  Orientierung  von  Ballonaufnahmen. 
Von  Hauptmann  Theodor  Scheimptlug  in  Wien. 

Vortrag,  gehalten  in  der  Monatsversammlung  der  Photogrammetrischen  Gesellschatt  zii  Wien 
am  15.  April  1909. 

Kaum  war  die  Aeronautik  irgend  leistungsfâhig,  se  begann  auch  schon 
im  Jahre  1858  mit  Nadars  Versuchen  die  Ballonphotographie  und  Nadar 
selbst  war  auch  der  Erste,  der  iiber  Anregung  Laussedats  und  im  Verein 

mit  ihm  daran  gedacht  hat,  seine  Photographien  zu  militârischen  Rekognos- 
zierungs-  und  zu  Vermessungszwecken  zu  verwenden.  Das  geschah  sowohl 
vor  Solferino  den  Osterreiehern  gegeniiber,  als  im  Jahre  1870  den  Preuûen 

gegenûber. 
Ûber  die  Art  und  Weise,  wie  man  damais  die  Ballonbilder  zu  orien- 

tieren  trachtete,  ist  mir  eigentlich  Nâheres  nicht  bekannt,  doch  glaube  ich 
nicht  weit  fehl  zu  gehen  mit  der  Annahme,  daB  man  sich  damais  noch  be- 
mûhte,  die  photographische  Kamera  im  Moment  der  Aufnahme  vom  festen 

Boden  aus  einzumessen  und  die  Gleichzeitigkeit  der  photographischen  Auf- 
nahme und  der  Einmessung  von  unten  durch  entspvechende  Signale  zu 

sichei'n.  Das  System  war  aber  kompliziert  und  dûrfte  in  den  selteneten 
Fâllen  gelungen  sein. 

Die  Schwierigkeiten  der  Orientierung  der  Ballonbilder,  denen  damais 
Laussedat  begegnete  und  die  ihn  verhinderten,  auf  diesem  Spezialgebiete 
nennenswerte  Erfolge  zu  erzielen,  bestehen  im  Wesen  noch  heute  und  das 
ist  auch  der  Grund,  warum  wir  auf  diesem  Gebiete  nicht  schon  viel  weiter 

sind.  Denn  die  geodatische  Orientierung  der  Ballonaufnahmen  gilt  als  das 
Grundproblem  der  Ballonphotogrammetrie,  ohne  dessen  befriedigende  Lôsung 
ein  gedeihliches  Arbeiten  iiberhaupt  nicht  denkbar  erscheint. 

Ich  will  versuchen,  heute  klarzulegen,  was  auf  diesem  Gebiete  bereits 
geschehen  ist  und  was  noch  zu  tun  ist,  kurz,  wie  dièse  Frage  heute  steht. 
Jedoch  habe  ich  weder  den  Ehrgeiz,  noch  angesichts  der  beschrànkteu  Zeit, 
die  mir  zur  Verfiigung  steht,  die  Moglichkeit,  allzuviel  ins  Détail  zu  gehen 
und  ailes,  was  in  dieser  Frage  versucht  wurde,  hier  vorzufûhren,  sondern 

mochte  mich  darauf  beschrânken,  die  leitenden  Gesichtspunkte  der  Gesamt- 
entwicklung  klarzulegen  und  werde  nur  jene  Lôsungen  tatsâclilich  erliiutern, 
die  mir  fiir  den  gauzen  Entwicklungsgang  typisch  zu  sein  scheinon  oder 
besondere  praktische  Wichtigkeit  besitzen. 

Soviel  mir  bekannt  geworden  ist,  war  der  jetzige  Direktor  Sehiffner 

der  Erste,  der  in  seinem  Lehrbuche  ,Die  photographische  Molikunst  etc.', 
erschienen  im  Jahre  1892  bei  Wilhelm  Knapp  in  Halle  a.  Saale,  die  Ballon- 
photographie  und  doren  Verwerlung  theoretisch  behandilte    Dort  findet  sich 
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auch  ein  Gedanke  ausgesprochen,  der  sich  spatei-hin  als  fruchtbar  erwies. 
nâmlich  die  Verwertung  von  Lotleinen,  die  vom  Ballon  herabliângen,  zur 
Ermittlung  des  Nadirpunktes. 

Der  betreffende  Passus  lautet:  „VIII.  Ballonphotographie  ....  Der 
Hauptpunkt  wird  in  vielen  Fiillen  von  selbst  sich  ergeben.  Die  Bilder  aller 
vertikalen  Objekte  mûssen  zu  diesem  Punkte  gerichtet  sein.  In  Ermanglung 
solcher  Objekte  wird  es  keine  Schwierigkeiten  machen,  vertikale  Linien  zu 

markieren,  z.  B.  in  der  Weise,  daB  zwei  bis  drei  Lote  vom  Ballon  nach  ab- 

wai'ts  hângen." 
Auch  E.  De  ville  widmet  in  seinem  bekannten  Werke  „ Photographie 

surveying",  Ottawa  1895,  ein  kurzes  Kapitel  der  Ballonphotogrammetrie  und 
setzt  hier  bereits  voraus,  daB  man  mit  horizontalen  Platten  arbeitet. 

Eine  sehr  bemerkenswerte  Lôsung  der  Frage,  welche  hierzulande 

wahrscheinlich  weniger  bekannt  Jgeworden  ist,  stammt  von  einem  Amerikaner, 
Mr.  Cornel  Berrien  Adams,  und  findet  sich  in  einer  amerikanischen 
Patentschrift  ans  dem  Jahre  1893.  Die  Lôsung  ist  fiir  die  damalige  Zeit 

merkwiirdig  gut  und  zeugt  fiir  den  groBen  praktischen  Sinn  der  Amerikaner. 

(Fig.  1,  2,  3,  4.) 
Er  steckt  an  einer  ebenen  Stelle  des  zu  photographierenden  Terrains 

zwei  rechtwinkelig  sich  schneidende  Basislinien  aus,  die  gegen  NS  orientiert 

sind  (Fig.  4),  photographiert  mit  môglichst  horizontaler  Platte  vom  Fessel- 
ballon  aus,  und  zwar  zweimal  in  zwei  verschiedenen  Aufstellungen  (Fig.  l) 
und  trachtet  jedesmal,  sein  Basiskreuz  ins  Bild  zu  bringen  (Fig.  2  und  3). 
Schiefe  Bilder  erkennt  er  sofort  daran,  daB  das  in  der  Natur  rechtwinkelige 
Basiskreuz  schiefwinkelig  geworden  ist.  Da  Mr.  Adams  mit  schiefen  Bildern 
noch  nichts  anzufangen  weiB,  so  scheidet  er  solche  Bilder  einfach  aus  und 
verwendet  zur  weiteren  Verarbeitung  nur  solche  Aufnahmen,  bei  welchen 
sein  Basiskreuz    sich    leidlich    regelmâBig  und  rechtwinkelig  abgebildet  hat. 

Die  GrôBe,  in  der  das  Basiskreuz  von  bekannter  NaturgrôBe  auf  dem 
Bilde  erscheint,  gibt  ihm  das  Reduktionsverhâltnis  und,  da  ihm  auch  seine 
Apparatbrennweite  bekannt  ist,  die  Hôhe,  in  der  er  sich  befunden  hat.  Die 
Orientierung  und  Lage  des  Basiskreuzes  am  Bilde  gibt  ihm  die  Orientierung 
des  Bildes  gegen  den  Meridian  sowie  die  Lage  der  Horizontalprojektion  des 
Ballonortes.  Aus  zwei  solchen  Bildern  ermittelt  ev  bereits  die  Hôhendifferenzen 

des  Terrains  in  der  heute  allgemein  bekannten  Weise,  die  aber  viel  spâtere 
Autoren  wiederholt  als  groBe  neue  Errungenschaft  betrachtet  haben. 

Wie  man  sieht,  war  der  Mann  theoretisch  schon  ziemlich  weit,  wenn 
mir  auch  von  einer  praktischen  Anwendung  seines  Patentes  nichts  bekannt 
geworden  ist.  Weiters  von  historischem  Interesse  ist  eine  Arbeit  aus  dem 
Jahre  1S98,  die  der  damalige  k.  k.  Geniehauptmann  Julius  Mandl  in  den 

,Mitteilungen  iiber  Gegenstânde  des  Artillerie-  und  Geniewesens"  verôffent- 
licht  hat. 

Er  behandelt  das  damais  von  Steiner  bereits  geliiste  Probleni  der 

fûnf  Punkte  in  einer  anderen  und  unleugbar  eleganten  Weise  und  will  das- 
selbe  auf  vertikale  Ballonaufnahmen,  deren  innere  Orientierung  unbekannt 
ist,  anwenden,  wâhrend  er  in  Fâllen,   wo  er  die  innere  Orientierung  kennt, 
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einfach  mit  drei  Punkten  pothenotisch  arbeitet.  Seine  Voraussetzung,  daB 
die  Bilder  bei  der  Aufnahme  vertikal  waren,  nimmt  aber  meiner  Ansicht 

nach  der  Arbeit,  wenigstens  soweit  sie  Ballonaufnahmen  betrifft,  den  prakti- 
schen  Wert,  weil  dièse  Bedingung  in  der  Praxis  der  Ballonphotogramnietrie 
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beinabe  nie  streng  erfiillt  werden  kann  und  es  in  der  Regel  auch  gar  nicht 
ratiunell  ist,  mit  streng  vertikaler  Platte  im  Ballon  zu  arbeitun. 

Am  wirksamsten  gefôrdci-t  wurde  die  Ballonphotogramnietrie  durch  dio 
praktischon  Arbeiten  der  Miinchener  Schule  mit  Prof.  Finstorwalder  au 
der  Spitze,  von  weleher  ab(!r  aucli  noch  Prof.  Emdon,  Prof.  Hohennor, 
Dr.  Kutta    und    Baron  Bas.sus  gonaniit  sein  miigen.     Auch  das  prouBische 



INTERNATIONALES   ARCHIV  FUR  PHOTOGRAMMETRIE  37 

Luftschifferbataillon  hat  in  aller  Stille  bei  diesen  Arbeiten  mitgewirkt,  wie 
einige  Daten,  die  ich  bringon  werde,  beweisen. 

Die  Mûnchener  Schule  ging  vor  allem  mit  photogrammetrisch  adju- 
stierten  Kameras  vor,  die  ein  Markenkreuz  besal3en,  deren  Brennweite  bekannt 
und  deren  Apparatkonstante  genau  ermittelt  waren.  Baron  Bas  sus  machte 
Vergleichsversuche  mit  verschiedenen  Momentverschliissen  und,  sowohl  Baron 
Bassus  als  das  preuBische  Luftschifferbataillon  konstruierten  unabhângig 
voneinander  Apparate  fiir  den  Gebrauch  im  Ballon,  bei  welchen  die  Neigung 
im  Moment  der  Aufnahme  mittels  Libellen  abgelesen  werden  konnte.  Prof. 
Finsterwalder  setzte  den  oberwàhnten  Gedanken  Prof.  Schiffners  in  die 

Praxis  um,  indem  er  zur  Bestimmung  des  Nadirpunktes  vom  Âquator  des 
Freiballons  16  bis  20  in  gleichen  Abstânden  aufgehàngte  Schntire  (Lotleinen) 
herabhângen  lieB,  die  etwa  50  m  lang,  3  mm  stark  waren  und  unten  je  ein 
mit  100  g  schweren  Bleistiickchen  gefûUten  Sâckchen  trugen. 

Da  dièse  Lotleinen  sich  auf  den  Photogi'aphien  als  zarte,  gegen  den 
Nadirpunkt  konvergierende  Gerade  abbilden,  so  ist  damit  die  Oz-ientierung 
der  Bilder  gegen  die  Vertikale  in  der  einfachsten  Weise  gegeben.  Stôrungen 

der  Vertikalitât  der  Lotleine  durch  den  Wind  und  éventuelle  heftige  Be- 
wegungen  des  Ballons  sind  zwar  zu  befiirchten,  scheinen  aber  in  der  Praxis 
nicht  allzusehr  ins  Gewicht  zufallen.  Auf  derErfuUung  dieser  Voraussetzungen, 
nàmlich  eine  photogrammetrisch  adjustierte  Kamera,  deren  Konstanten  vorher 
oder  nachher  genau  ermittelt  wurden  und  bekannte  Neigung  des  Apparates 
im  Momente  der  Aufnahme  (mittels  Libellen  oder  Lotleinen  gemessen)  be- 
ruhen  folgende  zwei  wichtige  und  typische  Lôsungen: 

1.  Zwei  oder  mehrere  vom  Nadir  ans  iiber  die  Photographie  gezogene 
Gerade  seien  auf  der  Karte  wieder  auffindbar,  d.  h.  je  zwei  Punkte  auf  jeder 
solchen  Geraden  seien  sowohl  auf  der  Photographie  (Fig.  5)  als  auf  der  Karte 

(Fig.  (j)  als  identisch  feststellbar.  Sobald  das  der  Fall  ist,  ist  die  Orientierung 
eines  Ballonbildes  hôchst  einfaeh.  Man  ûbertriigt  einfach  die  Nadirstrahlen 
vom  Bilde  in  die  Karte.  Ihr  Schnittpunkt  auf  der  Karte  ist  die  Horizontal- 

pi'ojektion  c  des  Ballonortes.  Sodann  zeichnet  man  sich  auf  eine  Oleate  den 
AufriB  und  GrundriD  des  râumlichen  Strahlenbiischels  (Fig.  6),  welches  die 
Photographie  reprâsentiert.  In  den  GrundriB  trâgt  man  sich  selbstverstând- 
lich  die  Bildtrasse  ein.  Sodann  legt  man  die  Oleate  derart  ûber  die  Karte, 
daB  die  korrespondierenden  Nadirstrahlen  des  Grundinsses  und  der  Karte 

zur  Deckung  kommen,  projiziert  die  identen  Punkte  der  Karte  vcu'tikal 
in  die  ihnen  entsprechenden  Strahlen  des  den  Aufrifi  darstelleuden  Sti-ahlen- 
bûschels  und  fiudet  so  einen  kompletten  AufriB  (Profilschnitt)  des  Terrains. 

War  der  Bildhorizont  im  Aufrifi  dadurch  angedeutet,  daB  man  eine 
horizontale  Gerade  durch  den  Ballonort  zog,  so  ergeben  die  Abstânde  jedes 
einzelnen  Punktes  dièses  Profils  vom  Bildhorizont  die  respcktiven  Hôhen- 
unterschiede  zwischen  Ballonort  und  den  einzelnen  Terrainpunkten  im  MaB- 
stab  der  Karte.  Addiert  man  selbe  zu  den  der  Karte  zu  entnehmenden 
Hohenkoten  der  einzelnen  Punkte,  so  findet  man  ebenso  viele  Werte  fiir  die 

Ballonhôhe,  als  man  Torrainpunkte  bei  dieser  Arbeit  verwendeto,  die  unter 
sich  gleichwertig  sind    und  die  man  daher  zu  einem  Mittolwerte  vereinigen 
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kann.  Zweite  Losung;  Wieder  seien  die  Apparatkonstanten  und  die  Neigung 
bekannt.  Nadirstrahlen  kônnen  zwar  nicht  identifiziert  werden,  aber  eine 

grôlBere  Anzahl,  mindestens  di'ei,  allgemein  gelegener  Bildpunkte  sind  auf 
der  Karte  identifizierbar  (Fig.  7,  8,  9). 

Man  konstruiert  wieder  wie  zuvor  den  GrundriB  und  AufriB  des  durch 

die  Photographie  (Fig.  7)  reprâsentierten  râumlichen  Strahleubûschels  (Fig.  8). 
Den  GrundriB  dièses  Strahleubûschels  iibertrâgt  man  auf  eine  Oleate  und 
paBt  dièses  so  gut  als  moglich  in  das  entsprechende  Punktnetz  der  Karte 
ein  (Fig.  9).  Hierdurch  findet  man  die  Horizontalprojektion  des  Ballonortes. 

SjHo.i 

Sodann  iibertrâgt  man  die  identen  Punkte  der  Karte  (Fig.  9)  auf  die 
ihnen  entsprechenden  Strahlen  des  Grundrisses  (Fig.  8)  des  Strahlenbiischela 
in  der  Konstruktionszeichnung,  projiziert  selbe  wieder  in  den  AufriB  hinauf 
und  findet  so  wieder  den  AufriB  (oino  Art  Profil  t/)  des  Gelaudes  (Fig.  8). 
Addiert  man  wieder  die  Abstiinde  jedes  einzelnon  Terrainpunkte.s  von  der 
Horizontlinie  des  Ballonortes  zu  seiner  der  Karte  entnommenen  Hohenkote, 
so  erhâlt  man  wieder  ebenso  viele  Worte  fiir  den  Ballonort,  als  man  Punkte 
verarbeitet  hat.  Ihr  Mittelwert  ist  die  Hôhc  des  Ballonortes. 

GroBere  Unstinimi^'keiten  deuten  auf  eine  fehlerhafte  Annahnie  der 
Neigung  oder  der  Apparatkonstanten.  Das  Herausschlagcn  einzelner  Punkte 
deutet  bei  sonst  gutor  Ûbereinstimmung  auf  Fehler  der  Identifikation  oder 
der  Karte. 

Esempfiehlt  sicli  iiierboi,  mit  oiner  môglichst  groBeu  Anzahl  von  Punkteu 
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zu  arbeiten,  da  die  Arbeit  dadurch  nicht  wesentlich  vermehrt  und  die 
Genauigkeit  und  Sicherheit  des  Résultâtes  bedeutend  gesteigert  wird. 
Unser  Herr  Oberoffizial  Tschamler  verwendet  mit  kleinen  Variationon  im 

Wesen  dieselbe  Méthode  auch  dann,  wenn  ihm  die  Neigung  des  Bildes  ur- 
sprûnglich  nicht  bekannt  war,  und  behauptet,  bei  Verwendung  von  ent- 
sprechend  vielen  Punkten  durch  wiederholte  Konstruktion  und  sukzessive 
Anpassung  au  die  Karte  die  Neigung  des  Bildes  ermitteln  zu  kônnen.  Das 
ist  zweifellos  eine  Arbeit,  die  sehi"  viel  Verstândnis  und  Geduld  erfordert 
und  nicht  jedermanns  Sache  ist,  namentlich  wenn  der  Apparat  im  Moment 
der  Aufnahme  nicht  nur  nach  vorne  geneigt,  sondern  auch  seitlich  verdreht 

war,    was  ja  die  Regel  ist,    oder  wenn  aulierdem   der  Apparat    nicht    photo- 

grammetrisch  adjustiert  ist    und  die  Apparatkonstanten   nur  mangelhaft  be- 
kannt sind. 

Wesentlich  erleichtert  wiirde  die  Arbeit  auch  dann,  wenn  die  Kamera 

mit  einem  Niveau  Jardinet  (Fig.  25)  ausgeriistet  wâre,  wie  Sacconnej'  es  in 
seinen  Schriften  angibt  und  wie  ich  selbst  ein  seiches  schou  vor  Jahren, 
ohne  die  franzôsichen  Arbeiten  zu  kennen,  verwendet  habe.  Es  ist  das  ein 

rechtwinkelig  gebogenes  Glasrohr,  welches  einen  geschlossenen  Rahmen 
bildet,  in  welchem  Quecksilber  oder  sonst  eine  Fliissigkeit  frei  hin  und  her 
spielt,  ein  kommunizierendes  GefûB  (eine  Art  Kaualwage),  welche  knapp  vor 
der  Flatte  montiert  ist  und  welche  durch  die  Stelluug  der  sich  mit  abbil- 
denden  Fliissigkeitskuppen  zum  mindesten  die  seitliche  Verdrehung  des 
Bildes   und    damit    die   Richtung,   in    der   der  Horizont   am  Bilde   verlâuft, 
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angibt.  Mit  diesem  Hilfsmittel  ware  die  Méthode  Tschamler  auch  allgemein 
anwendbar. 

Dritte  LÔsung  (Fig.  10  bis  16):  tîbrigens  hat  Prof.  Finsterwalder 
auch  fiir  jene  Fâlle,  wo  die  Neigung  des  Apparates  nicht  bekannt  ist,  aine 
exakte  Lôsung  angegeben,  bei  der  nur  vorausgesetzt  ist,  daB  drei  Funkte 
des  Gelàndes  zwischen  Bild  und  Karte  identifizierbar  seien  und  daB  die 

Apparatkonstanten  genau  bekannt  seien.  Wenn  auch  in  der  Regel  drei  Punkte 
des  Gelàndes  nur  in  der  Théorie  zur  Ermittlung  des  Ballonortes  genûgen, 
in  der  Praxis  aber  zu  hôchst  ungenauen  Resultaten  fûhren,  so  ermoglicht 
doch  zweifellos  die  Méthode  Finsterwalders  gute  Nâherungswerte  des 
Ballonortes  und  der  Neigung  des  Bildes  zu  finden,  auf  Grund  deren  dann 
nach  Méthode  2  mit  einer  grôBeren  Anzahl  identer  Punkte  die  Arbeit  wieder- 
holt  und  das  Résultat  kontrolliert  werden  kann.  Finsterwalder  wâhlt  zu 

diesem  Zweck  auf  der  Photographie  drei  identifizierbare  Punkte  ans,  die  ein 
môglichst  groBes  Dreieck  bilden  (Fig.  10).  Er  konstruiert  sich  sodann  die 
Pyramide,  welche  dièses  Dreieck  im  Bilde  zur  Basis  und  den  optischen 
Mittelpunkt  (zweiten  Hauptpunkt)  des  Objektivs  zur  Spitze  hat  (Fig.  10). 
Dièse  Pyramide  denkt  er  sich  uach  einer  Kante  aufgeschuitten  und  in  die 
Zeichenflâche  ausgebreitet  (Fig.  12). 

Sodann  ermittelt  er  sich  die  wahren  Lângen  der  drei  Verbindungs- 
geraden  zwischen  den  drei  identen  Punkten  des  Gelàndes  auf  Grund  ihrer 
Horizontalprojektionen  und  Hôhenkoten  (Fig.  11). 

Dièse  drei  wahren  Lângen  paBt  er  nun  mit  dem  Zirkel  in  das  in  die 
Zeichenflâche  ausgebreitete  Dreikant  rein  empirisch  durch  Versuche  ein 
(Fig.  12),  derart,  daB  die  Abbildungen  der  aufgeschnittenen  Pyramidenkante 
am  ersten  und  am  letzten  Strahl  gleich  lang  werden.  Sobald  das  geschehen 

ist,  ermittelt  er  dui'ch  eine  einfache  Konstruktion  die  senkrechte  Projektion 
und  den  senkrechten  Abstaud  des  Ballonortes  (der  Pyraniiden.spitze)  in  bezug 
auf  das  gegebene  Gelândedreieck  (Fig.  13).  Sodann  ermittelt  er  durch  eiue 

einfache  Konstruktion,  die  im  wesentliclien  auf  eine  raumliche  Drehung  hinaus- 
liiuft,  mit  Rûeksichtnahme  auf  die  wirkliche  Lage  des  6i-làndedreiecks  im 
Raum.  die  wirkliche  Lage  des  Ballonortes  im  Rauni  (Fig.  14)  und  endlich 
die  Richtung  der  optischen  Achsc  und  daniit  auch  die  Neigung  des  Bildes 
(Fig.  15). 

Ail  das  geschieht  meist  rechnerisch,  kann  aber  auch  konstruktiv  nach 
den  Regeln  der  darstellendon  Géométrie  geschehen. 

Vierte  Lôsung:  Audere,  wie  z.  B.  Staatsrat  Thiele  und  Major  K  lu  fi- 
ni a  un  vom  preuBischen  Luftschiffei'bataillon,  konstruieren  auf  (îrund  der 

bekannten  Neigung  des  Bildes  und  der  bekannten  Apparatkonstanten  ein 
porspektivisches  Netz  fur  jedes  einzelne  Bild,  das  einem  iiber  das  Gelânde 
gelegten  Quadratnetz  entspricht  und  zeichnen  auf  Grund  dièses  Netzes  das, 
was  das  iiild  zeigt,  in  die  Orthogoualprojoktion  um  (das  Perspektometer  von 
Thiele  ist  ja  nichts  anderes).  Ich  selbst  habe  auf  sehr  verwandteni  Wege 

seinerzeit  die  Bilder,  welche  Di-.  Schloiu  die  Gûte  hatto,  mir  zur  Verfiigung 
zu  stellen  und  die  ich  dann  auf  dor  Londoner  Ausstellung  ausslellte,  gegen 
die  Karte   oriontiert.     Dieso  Bilder  warcii    mit  einem    gewolinliclien  Apparat 
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gemacht,  der  nicht  photogrammeti-isch  adjustiert  war.  Ihre  Neigung  war  un- 
bekannt  und  ihre  Brennweite  nur  hôchst  genâhert  auf  einige  Millimeter 
genau  bekannt.  Es  lag  also  der  allgemeinste  Fall  vor,  den  man  sich  denken 
kann,  ohne  jedwede  Erleichterungen.  Um  dièse  Aufgabe  zu  lôsen,  machte 

ich  nur  eine  Annahme,  die  sich  spâterhin  als  beinahe  immer  zulàssig  er- 
wiesen  hat.  Nâmlich,  daB  bei  allen  Ballonaufnahmen  aus  grôBeren  Hôhen  die 
Unebenheiten  des  Terrains  vernaehlâssigt  werden  konnen  und  man  beinahe 
immer  so  arbeiten  kann,  als  wenn  das  Gelânde  eben  wâre  (Fig.   17). 

Ich  legte  ein  Quadratnetz  nicht  liber  die  Karte,  sondern  iiber  das  Bild, 
ermittelte   das  idente  Netz  auf  der  Karte,    sowie  dessen  Diagonalen.     Es  ist 

klar,  daB  jedem  einzelnen  System  von  parallelen  Geradon  am  Bilde  je  ein 

Strahlenbiischel  in  der  Karte  entsprach.  Die  Zentren  aller  dieser  Strahlen- 
biischol  muBton  theoretisch  in  einer  Geraden  liegen  und  lagen  auch  tat- 
sâchlich  innerhalb  der  Grenzen  der  graphischen  Genauigkeit  in  einer  Geraden. 
Dièse  Gerade  war  nichts  anderes  als  die  Verschwindungsgerade  R,  d.  h.  das 
Bild  des  unendlich  fernen  Elementes  der  Photographie,  respektive  jene 

Schnittgerade,  in  der  eine  durcii  den  Ballonort  parallel  zur  Bildebene  ge- 
fiihrte  Ebene  die  Karte  schneidet,  Eine  parallel  zu  dieser  Geraden  derart  in 
die  Karte  oingozeichnete  Gerade,  daB  sâmtliche  Strahlenbiischel  auf  ihr 
Strecken  abschneiden,  die  den  Abstândcn  der  ihnen  entsprechonden  Parallelen 
im  Bilde    (in    der  Richtung    des  Bildhorizontes  //  //  gemesson)    gloich    sind. 
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war  nichts  anderes  als  die  Schnittgerade  der  Bildebene  mit  der  Karte, 
respelftive  das  gemeinsame  Elément  MM  zwischen  Karte  und  Bild,  die 

sogenannte  ..Terrain Unie"  der  Franzosen. 
In  analoger  Weiso  konnte  ich  mir  iiber  ein  Duplikat  der  Karte  ein 

Quadratnetz  legen  und  iiber  ein  Duplikat  des  Bildes  das  entsprechende  per- 
spektivische  Netz  zeichnen.  Dadurch  konnte  ich  wieder  die  Lage  des  wahren 

Bildhoi'izontes  H  H  und  des  gemeinsamen  Elementes  M  M  im  Bilde  fest- 
stellen.  (Dièses  perspektivische  Netz  ist  im  Wesen  nichts  anderes  als  das 
Perspektometer  Thieles.)  In  dem  Moment,  wo  mir  der  Bildhorizont  bekannt 
war,  konnte  ich  auch  die  Neigung  des  Bildes  ermitteln,  wenn  ich  annahm, 
daÛ  die  mir  angegebene  Brennweite  von  120  mm  richtig  sei.  Da  selbe  auf 

einige  Millimeter  uusicher  war,  ergab  sich  selbstverstândlich  eine  Un- 
sicherheit  in  der  Ermittlung  der  Neigung  (.  Desgleichen  konnte  ich  Horizontal- 
projektion  und  Hohe  des  Ballonortes  jetzt  ermitteln,  die  aber  ebenfalls  mit 

den  Fehlern  behaftet  waren,  unter  denen  die  Kenntnis  meiner  Apparat- 
konstanten  litt.  Da  aber  Herr  Dr.  Schlein  die  Bilder  auf  einer  wissen- 
schaftlichen  Ballonfahrt  gemacht  hatte,  so  konnte  er  mir  die  barometrisch 
gemessenen  Hôhen  im  Moment  der  Aufnahme  auf  zh  100  m  angeben,  was  eine 

wertvoUe  Kontrolle  ergab^).  SchlieBlich  kam  es  fur  die  Zweeke  einer  exakten 
Transformation  der  Bilder  in  die  Horizontalebene  mit  Hilfe  meines  Apparates 
auf  eine  genaue  Orientierung  der  Ballonaufnahme  gar  nicht  an,  weil  eine 

solche  fiir  diesen  Zweck  gar  nicht  nôtig  ist,  sondern  unabhângig  davon  be- 
werkstelligt  werdeu  kann,  wie  ich  in  nachstehendem  noch  erlâutern  werde. 

Wichtig  ist  nur  die  Erkenntnis,  daB  dièse  Méthode  es  ermôglicht,  zum  min- 
desten  den  Verlauf  des  Horizontes  und  damit  die  seitliche  Verdrehung  «  der 
Bilder,  sowie  einen  geometrischen  Ort  fiir  die  Orientierung  des  Bildes  gegen 
die  Karte  selbst  beim  Mangel  jedweder  photogrammetrischen  Adjustierung 
und  voUstândiger  Unkenntnis  der  Neigung  i  aus  Karte  und  Bild  selbst  zu 
entwickeln.  War  auBerdem  die  Schleppleine  bei  der  Ballonfahrt  ausgelegt, 
so  ergibt  selbe  unabhângig  hiervon  einen  geometrischen  Ort  fiir  den  Ballonort, 
drittens  ist  in  der  Praxis  die  Brennweite  F  des  verwendeten  Objektives 
auf  der  Fassung  angegeben,  daher  in  der  Regel  auf  ±  l  mm  genau  bekannt 

und  macht  es  keiue  besondei'e  Miihe,  bei  Freifahrten  knapp  vor  oder  gleich 
nach  der  Aufnahme  das  Barometer  abzulesea.  Damit  sind  geniigend  Behelfe 
zur  rohen  Auswertung  von  Ballonbildern  gegeben. 

Insbesondere  ist  das  dann  der  Fall,  wenn  man  nach  der  auf  vorstehende 

Art  geniigend  genau  ermittelten  Verdrehung  a  mit  Hilfe  der  genâhert  be- 

kannten  Objektivbrennweite  i'^und  der  ebenfalls  geniihert  bekannten  Neigung  / 
des  Bildes  die  eingangs  erliiuterte  Méthode  2  mit  moglichst  vielen  identen 
Punkten  anwendet  und  hierbei  éventuel!  nach  dem  Vorbilde  Tschamlers 

durch  wiederholte  Anwendung  der  Méthode  2  der  Wahrheit  moglichst  nahe 
zu  kommen  trachtet. 

•)  -==  VerjùngungaverhâUnis  der  Karte.  A  =  Hôhe  des  Parallelugramms  MB  SU.  H  = 

baromeU-ÏBcb  gemessene  Ballonhôhe  iiber  dem  Gelânde. 
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Der  Gedanke,  die  Transformation  schiefer  Ballonaufnahmen  in  horizontale 

photographisch  durchzufùhren,  war  bereits  friiher  sowohl  von  Laussedat 
als  von  Devillf  ansgesprochen.  Bekanntlich  hat  Laussedat  ja  sogar  eine 
Lochkamera  fur  dièse  Zwecke  angegeben. 

Allerclings  glaube  ich  nicht,  dafi  es  môglich  ware,  mit  einer  solchen 

Lochkamera,  -wie  Laussedat  sie  angegeben  hat,  tatsâchlich  praktisch  zu 
arbeiten  und  ist  mir  auch  nichts  dariiber  bekannt,  daB  dièse  Lochkamera 

auch  wirklich  ausgefiihrt  worden  wâre.  Praktisch  môglich  wui'den  dièse 
photographischeu  Transformationen  erst,  nachdem  die  Gesetze  der  schiefen 
Abbildung  mit  voiler  Offnung  von  mir  gefunden  uud  konstruktiv  verwertet 

worden  waren.     Nachdem  dièse  Transformationen  aber  auf  rein  pi'ojektiven 

Beziehungen  beruheu,  ist  zu  deren  Durchfiihrung  die  Keuntnis  des  Balion- 
ortes,  wie  schon  friiher  erwiihnt,  gar  nicht  nôtig.  Dies  wird  jedem  sofort 

klar  werden.  wenn  ich  die  einschlàgige  Stelle  aus  Finsterwalders  „geo- 

metrischen"  Grundlagen  hier  zitiere  und  darauf  hinweise,  daC  das,  was 
Finsterwalder  dort  rein  zeichnerisch  macht,  soweit  es  sich  um  die  geo- 
metrischen  Grundlagen  der  vorliegenden  Arbeit  handelt,  dasselbe  ist,  was 
ich  photographisch  mâche  (Fig.   18  bis  22). 

„Bei  ebenem  Ten-ain  sind  Karte  (Fig.  19)  und  Bild  (Fig.  18)  zwei,  sowio 
hier  vorausgesetzt,  perspcktivisch  aufeinander  bezogene  Figuren.  Sind  dann 
vier  Punkte  auf  beideu  idcntifiziert,  A,  B,  C,  D  mit  a,  h,  r,  d,  so  kann  man 
nun  deu  Punkt  K  der  Karte  finden.  dom  ein  behebiger  Punkt  c  des  Negativs 

entspricht.  Denn  zieht  man  vom  Schnittpunkt  /'  von  a  h  und  d  c  aus  /'  c  und 
schneidet  dièse  Gerade  h  c  in  h,  so  hat  maii   i\uf  der  Karte  nur  l'nnkt  //  so 
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zu  konstruieren,  da(3  dàs  Doppelverhiiltnis  GDHB  gleich  demjeniKen  gdhh 
ist.  Dann  entspricht  Gerado  F  H  der  Karto  //«  des  Negativs  uud  es  ist  in 

F  H  ein  geometrischer  Ort  fui*  A' gefunden.  Als  (îinen  zweiten  geometrischen 
Ort  findet  niau  in  ganz  analoger  Weiso  G  .1,  somit  Piinkt  E. 

Ist  eine  groCe  Reihe  von  Punkten  aus  dem  Bilde  in  die  Karte  einzu- 
tragen,  z.  B.  die  Karte  selbst  (mit  Ausnatiine  der  einzelnen  schon  bokannten 
Punkte)  erst  zu  zeichnen,  so  kann  man  an  Stelle  dieser  Konstruktion  eine 
andere,  das  Môbiussche  Netz  benutzen.  In  der  vorigen  Figur  18  ontsprechen 

augensclieinlicli  die  innei-iialb  des  Viereckes  ah  cd  des  Bildes  liegenden  Punkte 
deu  Punkten  der  Karte  (Fig.  19)  innerlialb  ABCD.  Ebenso  aber  auch  die 
Punkte  innerhalb  des  kleinen  Viereckes  aiel  denjenigen  innerhalb  A I  EL. 
Durch  Wiederholung  solciier  Teilungen  des  Viereckes  kann  man  immer 
kleinere  Vierecke  von  Bild  und  Karte  aufeinander  beziehen,  was  schlieBlich 
zur  Herstellung  einer  Kartenskizze  fiihrt.  Die  Zerlegung  in  kleine  Bezirke 
geschiehit  am  bequemsten  durch  fortgesetztes  Ziehen  von  Diagonalen.  Die 
Diagonalen  AC  und  BD  môgen  sicii  in  -E  sclineiden  (Fig.  22),  durcli  sie  ist 
Viereck  ABCD  schon  in  vier  kleinere  Dreiecke  zerlegt.  Durch  Ziehen  von 
EF  und  EG  tritt  eine  weitere  Zerlegung  ein.  Die  Diagonalen  J  H,  HK, 
KL,  LJ  setzen  dies  fort;  die  Verbindung  des  Schnittpunktes  von  EB  und 
J  If  etc.  mit  F  und  G  gibt  eine  neue  Zerlegung  und  so  geht  es  ohne 
Schwierigkeit  weiter.  Ein  Punkt  in  irgend  einem  Dreieck  des  Bildes  ist  auf 
der  Karte  in  das  eutsprechende  Dreieck  einzutragen;  bei  einiger  Ubung  wird 

auch  die  Lage  innerhalb  des  Dreieckes  sich  durch  Schiitzung  richtig  ûber- 
tragen  lassen,  was  eine  zu  engmaschige  und  dadurch  verwirrende  Ausfùhrung 
dièses  Môbiusschen  Netzes  erspart.  Es  ist  iibrigens  klar,  daB  die  Einteilung 

in  solche  kleinere  Bezirke  ganz  ebenso  auch  auBerhalb  des  Viereckes  fort- 
gesetzt  werden  kann;  so  schneiden  die  Verlângerungen  von  J  L  und  J  H  die 
Gerade  FC  in  Punkten,  deren  Verbindung  mit  G  die  Einteilung  des  Gebietes 
auBerhalb  des  Viereckes  erweitert.  Als  wichtige  Zeichenkontrolle  ergibt  sich, 
daB  eine  Reihe  Strahlen  (z.  B.  K H,  D B,  LJ)  sich  in  einem  Punkte  der 
Geraden  F  G  schneiden  und  vieles  âhnliche. 

Im  einzelnen  wird  beim  Zeichnen  der  Karte  oft  eine  Erleichterung 
durch  die  Bemerkung  erhalten  werden,  daB,  wenn  eine  Gerade  (oder  Kurve) 
eine  Kurve  im  liilde  beriihrt  (etwa  eine  StraBe  einen  Waldrand),  auch  auf 
der  Karte  die  Beriihrung  stattfindet,  und  zwar  natiirlich  in  entsprechenden 

Punkten." 
Eine  von  der  Miinchener  Schule  wesentlich  abweichende  Richtung  ver- 

folgen  die  Franzosen.  Sie  habon  vor  allem  andere  Ziele  im  Auge  und  scheinen 
auch  in  der  Technik  andere  Wege  zu  gehen. 

Es  finden  sich  in  den  militiirischen  Zeitschrifton  Arbeiten  franziisischer 

Autoren  in  Menge,  selbe  haben  meistens  die  militiirische  Rekoguosziorung 

vom  Ballon  aus  im  Auge.  Ferner  die  Verwertung  von  Tele-Aufnahmeu  und 
endlich  scheint  den  Franzosen  die  Schaffung  einer  Art  Nautik  fiir  leukbare 
Ballons  vorzuschweben,  deren  wichtigstes  MeBinstrument  die  photographische 
Kamera  sein  soll. 

Ich  habe  seinerzeit  in  meinem  Référât  iiber  die  Arbeiten  Saccouneys 
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der  Anschauung  Ausdruck  gegeben,  daB  dieselben  eine  Zusammenfassung 

der  einschlâgigen  Arbeiten  der  Franzosen  zu  sein  scheinen.  Hiergegen  hat 

Sacconey  in  einem  Briefe  an  mich  energisch  protestiert  und  ailes,  was  er 

publiziert  hat,  als  rein  persônliche  Leistung  bezeichnet.  Ich  betrachte  es 

daher  als  meine  Pflicht,  meinen  damaligen  Irrtum  jetzt  offentlich  zu  be- 

richtigen.  Die  Fiille  des  von  Saccounej'  Geboteuen  macht  ihm  aber  aile 

Ehre  und  beweist  die  rege  Tâtigkeit  der  Franzosen  auf  diesem  Gebiet.  Auch 

wiirde,  da  er  durchaus  nicht  der  einzige  Frauzose  ist,  der  auf  diesem  Ge- 

biete  tâtig  ist,  eine  derartige  Zusammenfassung  der  franzôsischen  Arbeiten, 

wie  ich  sie  Sacconney  irrtiimlicherweise  zumutete,  sehr  wiinschenswert 
sein.  Hier  môchte  ich  nur  das  Wichtigste  erwahnen: 

rig.23 

rig.24 

Bekanntlich  sind  Tele-Aufnahmen  iiberhaupt  und  insbesondere  solche 

vom  Ballon  aus  sehr  schwer  zu  orientieren,  weil  sie  ein  ungemein  kleines 

Gesichtsfeld  haben.  Sacconney  kommt  dieser  Schwierigkeit  dadurch  bei, 

dalî  er  gleichzeitig  eine  Tele-Aufnahme  und  eine  sogenannte  tbersichts- 
aufnahme  mit  einem  Objektiv  von  normaler  Brennweite  von  demsclben 

Objekte  macht  (Fig.  23).  Die  beiden  Aufnahmen  haben  dann  den  Standpunkt 

gemeinsam  und  kann  derselbe  mit  Hilfe  der  Ûbersichtsaufnahme  festgelegt 

werdcn.  Man  braucht  dann  nur  mehr  einen  identen  Punkt  (irgondeinmarkantes 

Objekt)  auf  beiden  Aufnahm-^n  herauszufinden,  um  die  Tele-Aufnahmo  in 

die  Ûbersichtsaufnahme  oinpassen  zu  kônnon  (Fig.  24).  Eine  éventuelle  seit- 

liche  Verdrehung  der  Tele-Aufnahme  wird  durch  das  bercits  orwiihnte  Niveau- 
Jardinet  (Fig.  25)  gemossen. 
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Ein  weiterer  empfehlenswerter  Kunstgriff,  um  Ballonaufnahmen  weit 
entfernter  Objekte  zu  orientieren,  besteht  dariii,  daB  zwei  Kameras  miteinander 
starr  verbunden  sind.  Die  Hauptkamera  mit  vertikaler  Platte  und  einem 

langbrennweitigen  Objektiv,  zirka  60  an,  ja  bis  zu  1  m,  das  Objektiv  môglichst 
tief  gestellt  und  eine  zweite,  kleinere  Kamera  mit  tiorizontaler  Platte  und 
einem  kurzbrennweitigen  Weitwinkelobjektiv.  Wiihreiid  mit  der  Hauptkamera 

das  zu  rekognoszierende,  entferute  Objekt  photographiert  wird,  macht  man 
gleichzeitig  mit  der  kleinen  Kamera  eine  Aufnahme  des  Gelândes  unter  sich, 
auf  dem  geeignete,  deutlich  sictitbare  Fixpunkte  zur  spâteren  Orientierung 
des  Bildes  eingemessen  sind. 

Eine  dritte  cliarakteristische  Méthode  ist  die  Verwendung  der  Flucht- 
punkte,  von  der  Sacconney  ausgiebigen  Gebrauch  macht,  wâlirend  auf 
dièse  sonst  gar  nicht  gedacht  wird. 

Ein  typisches  Beispiel  hierfùr  ist  die  von  ihm  angegebene  Méthode,  ein 

Bild,  dessen  seitliche  Verdrehung  bereits  mit  dem  Niveau-Jardinet  fest- 
gestellt  wurde,  bezûglich  seiner  Neigung  nach  vorne  mit  Hilfe  eines  be- 
kannten  Horizontalwinkels  im  Gelânde  zu  orientieren.  (Siehe  Fig.  26,  27 
und  Anmerkung.) 

Schliefilich  hat  Sacconney  in  jiingster  Zeit  auch  eine  exakte  Lôsung 

des  Problems  der  di-ei  Punkte  angegeben,  welche  sich  der  Finsterwalder- 
schen  ebenbiirtig  an  die  Seite  stellt.  Dieselbe  wird  an  der  Hand  des  Bildes 
erlâutert  (Fig.  28  bis  33  und  Anmerkung). 

Den  Herreu  dùrfte  aufgefallen  sein,  daB  aile  Lôsungen,  die  ich  bisher 
gebracht  habe,  rein  graphisch  sind.  Einzig  und  allein  die  exakte  Lôsung 
Finsterwalders  kann  man  auch  rechnerisch  durchfiihren.  Das  hat  seinen 

guten  Grund,  denn  die  graphischen  Lôsungen  sind  bis  jetzt  die  einzig 
rationellen,  denn  die  Fixpunkte,  die  uns  die  heutigen  Karten  liefern,  sind 
weder  an  sich  genau  genug,  noch  mit  genûgender  Sicherheit  zu  identifizieren, 
um  die  Mûhe  der  Rechnung  zu  verlohnen.  Wenn  auch  drei  Punkte  in  der 
Théorie  geniigen,  um  ein  Ballonbild  zu  orientieren,  so  ist  das  in  der  Praxis 
durchaus  nicht  der  Fall  und  wird  man  gut  tun,  stets  mit  eiuer  Vielheit  von 
Punkten  zu  arbeiten.  Das  wûrde  aber  bei  lechnerischer  Durchfiihrung  die 
Anwendung  der  Méthode  der  kleinsten  Quadrate  und  damit  einen  Aufwand 

an  Arbeit  und  Zeit  erheischen,  der  in  gar  keinem  Verhiiltnis_  zum  Résultat 
stiinde.  Ich  hôre  die  Frage:  Und  was  ist  mit  den  Triangulierungspuukten? 
Die  sind  schon  gar  nicht  zu  brauchen.  Er.stens  sind  sie  viel  zu  diinn  gesât. 
Es  ist  selbst  bei  meinen  Panoramaaufnahmen  in  den  seltensten  Fâllen  môglich, 

drei  solche  Punkte  auf  die  Platte  zu  bekommen.  Von  gewôhnliehen  Ballon- 
aufnahmen, die  ein  viel  kleineres  Territorium  ùberblicken,  gauz  zu  schweigen. 

Zweitens  sind  nur  die  Kirchen  und  Kapellen  auf  den  Bildei-n  erkennbar, 
aber  leider  nicht  aile  eingemessen.  Die  anderen  Triangulierungspunkte  sind 
ja  bekanntlich  bloB  unterirdisch  stabilisiert  und  daher  absolut  nicht  auf- 
findbar.  Man  miifite,  um  diesen  tîbelstiinden  zu  begegnen,  eine  eigene,  sehr 
engmaschige  und  sehr  genaue  Triangulierung  durchfiihren  und  das  wiirde 
wieder  Kosten  verursachen,  die  in  keinem  Verhâltnis  zum  erreichten  Gewinn 

atiinden.  AuBerdem  ist  noch  zu  bemerken,  daB,  Solange  man  die  Papierkopien 
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ausmifit,  in  der  Dehnung  des  Papiers  Fehlerquellen  stecken,  die  jede  Rechnung 
ad  absurdum  fiihren.  Nur  dann,  wenn  nian  die  Glasbilder  mit  eigenen  Prazi- 
sionsapparateu.  z.  B.  mit  dem  Stereokomparator  ausmiBt,  ist  eine  rechnerische 
Durchfiilirung  der  Arbeit  denkbar.  Es  besteht  aber  eine  dritte  Fehlerquelle, 
die  noch  gar  uicht  gewurdigt  wurde. 

Eine  photographisclie  Kamera  ist  ein  ganz  ausgezeiclmetes  WinkelmeB- 
instrument,  aber  nur  dann,  wenn  ihre  Konstanten  genau  bekannt  sind.  Das 
ist  beinahe  nie  in  genûgender  Weise  der  Fall.  Febler  von  Vin  '«^'  in  der 
Bildweite  und  im  Markenkreuz  gelten  als  das  âiiBerst  Erreichbare  und  iiaben 

bereits  einen  ganz  enormen  EinfluB  anf  die  Winkelmessung.  Eine  photo- 
graphische  Kamera,  die  als  WinkelmeBinstrument  benutzt  werden  soll,  soUte 
starr  und  ans  unverânderlichem  Material,  am  besten  Invar,  erbaut  sein,  die 
Platten  sollen  direkt  an  den  Kassettenrahmen  angepreBt  werden,  das  Objektiv 

soll  unverânderlich  eingeschraubt  und  nach  erfolgter  Rektifikation  des  Ap- 
parates  nicht  mehr  vom  Fleck  gerûhrt  werden.  Die  Ermittlung  der  Kon- 
stanten,  Solange  man  nur  graphische  Genauigkeiten  im  Auge  hat,  kann  mittels 

bekannter  Horizontalwinkel  zwischen  weit  enti'ernten  vertikalen  Geraden,  die 
vorher  oder  nachher  mit  dem  Theodoliten  genau  eingemessen  wurden,  durch- 
gefûhrt  werden  und  liefert  Resultate  von  ausreichender  Genauigkeit.  Sobald 
man  aber  eine  rechnerische  Verwertung  der  Resultate  im  Auge  hat,  empfiehlt 

es  sich,  die  Ermittlung  der  Konstanten  der  Kamera  mit  Hilfe  des  Fixstern- 
himmels  durchzufiihren,  die  Ausmessung  der  Sternpositionen  auf  den  Glas- 
platten  mit  Hilfe  des  Stereokomparators  durchzufiihren,  und  zwor  mindestens 

fiinf  Sternpositionen  pro  Flatte  auszumessen  und  die  erhaltenen  Messungs- 
resultate  nach  Koordinaten  oder  geometrischen  Ortern  auszugleichen.  Ich 

hatte  urspriinglich  die  Absicht,  dièse  Ausgleichsmethode  heute  zu  besprechen, 
sowie  sie  sich  bei  meinen  Arbeiten  als  rationell  ergeben  hat.  Es  ist  jedoch 
das  Material,  das  ich  heute  zu  bringen  habe,  so  umfangreich  geworden,  dalJ 
ich,  um  meine  verehrten  Horren  Zuhôrer  nicht  ubermâBig  zu  beanspruchen, 
dièse  Frage  friiher  oder  spâter  séparât  behandeln  werde. 

•Wie  schon  erwâhnt,  ist  zur  Transformation  der  Ballonaufnahmen  in 

horizontale  Vogelsperspektiven,  mag  selbe  zeichnorisch  oder  auch  photo- 
graphisch  erfolgen,  sowie  zu  deren  weiteren  Verwertung,  soi  os  fiir  Rokognos- 
zierungszweck^,  sel  es  fiirZwecke  der  Kartenkontrolle,  die  Ei-mittlung  gonauer 
Ballonorte  gar  nicht  notwendig.  Es  friigt  sich  also:  Warum  strebt  man  sie 
ijberhaupt  an?  Einfach  deswegen,  weil  wir  Fortschritte  machen  wollen. 

Wir  woUeii  die  Karten  nicht  bloB  kontroliieren,  sondern  Original- 
vermessungen  im  Wege  der  Ballonphotogrammetrie  durchfùhren.  Das  ist 

aber  nur  dann  môglich,  wenn  wir  bei  unebenem  Gelânde  aus  den  Ballon- 
bildern  auch  einen  genauen  Schichtenplan  rekonstruieren  kônnen,  und  dazu 

ist  die  genaue  Orientierung  der  Hallonbildor,  respektive  die  genaue  Er- 
mittlung der  Balloncirtor  notwendig. 

Allcrdings  nur  eine  genaue  Ermittlung  dor  relativen  gegenseitigen 
Stiïliung  dor  Ballonbilder,  nicht  ihre  absoluten  Positionon  gegcn  das  Golânde. 
Jiekanntlich  sind  ab.-;(jlute  Messungen  wosentlicli  scliwierigcr  durchzuriihren 

und  bedeutend  ungenauor,    als   relative  Messungen.     Nadulom   hier    relative 
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Messungen  geuiigen,  sind  absolute  Messungen  eigentlich  zwecklos.  Aucb  ist 
die  grôlkmogliche  Genauigkeit  bei  geringstniôglichem  Arbeitsautwand  eine 
Grundbedingung  fiir  die  Ausfiihrbarkeit  einer  Landesvermessung  mit  Hilfe 
der  Ballonphotogrammetrie.  Daher  muB  es  derzeit  als  die  aktuellste  und 

wichtigste  Aufgabe  bezeichnet  werden,  die  relative  Orientierung  der  Ballon- 
bilder  unabliângig  vom  Gelânde  in  praktischer  Weise  zu  ermoglichen. 

Auoh  diesbezûglicii  bat  uns  bereits  Finsterwaldei"  vorgearbeitet.  In 
seiner  Akademieschrift,  betitelt:  ,Eine  Grundaufgabe  der  Photugrammetrie 

inid  ihre  Auwendung  auf  Ballonaufnahmen"  hat  er  uns  gezeigt,  wie  man  mit 
Benutzung  der  Hauckschen  Kerapunkte  zwei  Ballonaufnahmen  unabbàngig 
vom  Gelânde  gegeneinander  orieutieren  kann,  um  dann  aus  ihnen  eine 
fertige  Schichtenkarte  abzuleiten.  AUerdings  ist  der  Weg,  den  er  verfoigt, 

noch  so  langwierig  und  miihsam,  daB  er  im  groBen  Stil  wohl  nicbt  dureh- 
fûhrbar  wâre,  weil  nian  dabei  nicbt  auf  seine  Kosten  kame. 

Auch  Prof.  Fuchs  befaBt  sieh  neuestens  mit  dem  Problem  und  hat  mit 

einer  diesbeziiL'lichen  Artikelserie  im  „Archiv"  begonnen.  Leider  nimmt  er 
hierbei  auf  die  speziellen  Bediii-fnisse  der  Ballonphotogrammetrie  keine 
Riicksicht  und  scheint  mir  auch  aus  andereii  Grûnden  seine  Méthode  der 

Finsterwalderschen  nicbt  iiberlegen  zu  sein. 

Fur  mich  und  meine  Arbeiten  war  eine  praktische  Lôsung  dieser  Auf- 
gabe geradezu  ein  B-jdûrfnis  und  ist  es  klar,  daC  ich  mich  eingehend  damit 

befaBte.  Es  gelang  mir  auch,  indem  ich  teilweise  Anregungen  folgte,  die  ich 
von  Herrn  Oberoffizial  Tschamler  empfangen  batte,  eine  wirklich  rasehe 
und  einfache  Lôsung  der  Frage  zu  finden,  welche  aber  zum  Uuterschiede 
von  Finsterwalders  Vorgang  die  Kernpunkte,  deren  genaue  Ermittlung 

ihm  so  groBe  Miihe  macht,  ganz  aus  dem  Sj^iel  lâBt  und  direkt  die  WiJer- 
sprûche  der  aus  zwei  einander  iibergreifenden  Ballonpanoramen  berechneten 

Hôhen  identer  Terraiiipunkte  zur  Ermittlung  der  Verschwenkungen  der  ein- 
zelnen  Panoramen  hcranzieht, 

Bei  diesem  Verfahren  spielen  die  Nadirpunkte  der  einzelnen  Panoramen 
eine  âbnliche  Rolie,  wie  bei  Finsterwalder  die  Kernpunkte. 

Obwohl  die  Théorie  dieser  Méthode  fertig  ist,  môchte  ich  es  docli  eiust- 
weilen  bei  dieser  vorliiufigen  Mitteilung  bewenden  lassen,  weil  die  praktischen 

Versuche,  die  ich  mit  dieser  Méthode  derzeit  mâche,  noch  nicbt  abge- 
schlossen  sind. 

Zum  Schlusse  sei  noch  erwiibnt,  daU  Prof.  Dr.  Norbert  Ilerz  in  der 

sich  an  meinen  Vortrag  acknûpfenden  Diskussion  darauf  aufmerksam  geniacbt 
hat,  dali  man  das  Problem  der  acht  Punkte,  von  ihm  publiziert  in  den 
Sitzungsberichten  der  Akademie  der  Wissenschaften,  auf  das  vorliegende 
Problem  ubertragen  kônne,  wobei  sich  eine  bedeutende  Vereinfachung  durch 
den  Umstand  ergibt,  daB  die  drei  Aufnahmspunkte  bei  Ballonaufnahmen  in 
der  Regel  nahezu  in  einer  geraden  Linie  liegen  und  die  Platten  durch  Um- 
transformation  nahezu  parallel  gestellt  -wurden. 

Auch  Prof.  Herz  sieht  den  Hauptvorteil  seines  Vorsehlages  darin.  daB 

bierdurch,  analog  wie  bei  meiner  oberwiihnten  bereits  fertigen  Losuug,  die 
Einfiibrung  der  Kernpunkte,  deren  Bestimmung  stets  auf  groBe  Unsichei'heit 
stôBt,  eliminiert  und  dadurch  die  Lôsung   bedeuteud  vereinfacht  wird. 

ArobiT  fflr  tLotogramraelric.  i 
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Zur  Konstrnktion  des  Auf-  und  Grundrisses  des  dureh  eine  Photographie 
reprâsentierten  Strahlenbûsehels  auf  dem  Bilde.  (Fig.  5,  6,  7,  8.) 

Sobald  das  Nadir  gegeben  ist,  denkt  raan  sieh  dureh  den  Hauptpunkt  O  der  Photo- 

graphie, in  welchem  selbe  von  der  optischen  Achse  des  Objektivs  getroffen  wird  und  der 

bei  photogrammetrisch  adjustierten  Apparaten  dureh  ein  Jlarkenkreuz  festgelegt  ist,  und 

dureh  das  laut  Voraussetzung  gegebene  Nadir  eine  Gerade  und  macht  selbe  zur  ̂ -Achse 
euies  rechtwinkeligen  Koordinatensystems.  Senkrecht  darauf  legt  man  dureh  den  Hauptpunkt 

O  als  UrspruDg  des  Koordinatensystems  die  x-Achse  desselben.  Auf  dièses  Koordinatensystem 
bezieht  man  sodann  die  einzelnen  Bildpunkte.  AuBerdem  denkt  man  sieh  das  Projektions- 

zentrum  C  um  die  y-Achse  in  die  Zeiehenebene  umgelegt  und  findet  derart  das  reehtwinkelige 

Dreieck  N  0  SI,  dessen  Hôhe  OC  die  Bildweite  ist.  Der  Winkel  dièses  Dreieekes  bei  A'  ist 
die  Neigung  i  der  BUdebene,  wâhrend  der  Winkel  a,  welchen  die  Aehsen  des  Markenkreuzes 

mit  den  entspreehenden  Aehsen  des  soeben  erlâuterteu  Nadirsystems  einschlieûen,  die  seit- 
liche  Versehweukung  des  Bildes  genannt  wird. 

Zeichnet  man  das  Dreieck  A'  C  Si  derart.  wie  es  wirklich  im  Raume  steht,  nâmlich  so, 
daB  die  Kathete  C  iV  vertikal,  die  Kathete  CSl  horizontal  erseheint,  so  repràsentiert  die 

Hypothenuse  des  Dreieekes  die  vertikale  Bildflàchespur,  welche  die  Photographie  im  AufriB 

darstellt.  Trâgt  man  auf  dieser  von  0  aus  die  y  der  einzelnen  Bildpunkte  je  naeh  ihrem 

Vorzeichen  naeh  aufwârts  oder  abwârts  auf,  so  erhàlt  man  die  Punkte  1,  2,  3  etc.  auf  der 

Bildflâehespur.  Dureh  Terbindung  dieser  Punkte  mit  dem  Projektionszentrum  C  erhâlt  man 
den  AufriB  des  Strahlenbûsehels. 

Wâhlt  man  sieh  in  der  Zenit-Nadirlinie  C  N^  respektive  in  deren  Verlângerung  einen 

beliebigen  Punkt  C\  als  Horizontalprojektion  des  Ballonortes  und  zieht  dureh  selbe  eine 
horizontale  Gerade:  zieht  man  ferner  dureh  die  Punkte  1,  2,  3  etc.  des  Aufrisses  vertikale 

Hilfslinien  und  trâgt  auf  diesen  von  der  dureh  C^  gelegten  Horizontalen  aus  die  der  Photo- 
graphie zu  entnehmenden  Abszissen  der  einzelnen  Bildpunkte  je  naeh  ihrem  Vorzeichen  naeh 

rechts  oder  naeh  links  auf,  so  erhâlt  man  die  Horizontalprojektionen  der  einzelnen  Bild- 

punkte und  dureh  Verbindung  mit  der  Horizontalprojektion  des  Ballonortes  C,  die  Horizontal- 
projektion des  Strahlenbûsehels. 

Détails  der  Finsterwalderschen  Méthode. 

Zu  Fig.  10:  P,,  Pj,  P3  sind  die  der  Positionsbestimmung  zugrunde  gelegten  Bild- 
punkte, deren  entspreehende  Terrainpunkte  der  Lage  im  Raume  naeh  bekannt  sind. 

A  ist  der  dureh  das  Markenkreuz  gegebene  Hauptpunkt  der  Photographie;  der  Kreis 

Btellt  den  dureh  die  Bildweite  gegebenen  Distanzkreis  dar. 

CPiPj,  ferner  C  P.,,  P-^,  endlieh  C  P^,  P^  sind  die  in  die  Zeichenflâche  umgelegten 
Seitentlâchen  der  Pyramide,  welehe  dureh  das  Bilddreieck  P„  P,.  -^3  «'^  Basis  und  dureh 

das  Projektionszentrum  (zweiten  Hauptpunkt  des  Objektivs  als  Spitze)  bestimmt  sind. 

Die  auBerdem  in  dièse  Seitentlâchen  stark  eingetragenen  Geraden  stellen  jene  Gerade 

dar,  lângs  welehcr  besagte  Pyramiden  Flâehen  von  der  Ebene  des  Terraindreicekes  geschnitten 

werden.  Es  sind  also  die  in  die  Pyramide  eingepaCten  Sciten  des  Terraindreieckes. 

Fig.  11:  Stellt  den  Auf-  und  GrundriB  des  Terraindreieckes  dar,  sowie  die  F.rniittlung 

der  wahren  (schiefen)  Lângon  der  drei  Seiten  des  Terraindreieckes. 

Fig.  12  stellt  die  lângs  der  Kante  C  P,  autgeschnittene  und  in  die  Zeichenflâche  aus- 

gebreitete  Pyramide  dar,  in  welehe  die  wahren  Lângen  des  Terraindreieckes  dureh  Versuehe 

Bukzessive  eingepaQt  wurden.  Die  beiden  Streeken  '^P,  stellen  dieselbe  Pyramidenkante  dar, 

mûssen  also  einander  gleich  sein.  Dièse  rein  empirische  Konstruktion  kann  man,  wenn  man 

will,  auch  dureh  Anwendung  des  Sinussatzee  rechnerisch  verfeincrn,  indeni  die  drei  Siiten 

des  Terraindreieckes  bezûglich  ihrer  wahren  Lângen  gegeben  sind,  die  drei  Winkel  an  dor 

Pyramidenspitze  C  aus  dem  Bilde  und  den  Apparatkonstanten  borceliuet  werden  kOunen  und 

die  drei  Pyramidenkanten  C P,,  Ci:,  und  C P^  mit  sieh  selbst  ident  sein  mûssen. 

Fig.  13  stellt  die  Ermittlung  der  Horizontalprojektion  und  llôhe  der  Pyraniidonspilze, 

jcdoch  auf  das  BChiefe  Gelândedreieck  bezogou,  dar.  Zu  diescni  Zweck  denkt  man  sieh  wieder 

das  Gelândcdreieck  P.,  /',,  /'j  in  der  Zeichenflâche  rekonBlruiert  und  die  drei  l'yramidennoiton 
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C,  P,  1\  ferner  (',  P^,  P^  und  endlicli  P,  P.,,  P,  wiedti-  an  daa  Grunddreieck  angeschlossen 
und  in  ihre  urspriingliclie  Stellung  im  Raume  wicdor  auftferiohtot.  Da8  geschieht  durch  ein- 
fache  Drelikonstruktionen  der  darstellenden  (Jeometrie,  und  zwar: 

Man  fâlU  von  C  aus  die  Lote 

OBi  auf  die  Seite  I\  P3 

CJi^  auf  die  Seite  P^  Pi 

und  O  Ji.^  auf  die  Seite  P.^  P^ 

verlângcrt  das  Lot  C /i,  entsprechend; 

macht   /';,  li.^  gleich  P-^  S^  und  erriclitet  in  .S.,  eitu-  Senkrechto  auf  die  Seite  des  Gelândedrei- 
eckes  7',  P,  ; 

niaclit  P.,  lif  gleich  P^  S.^  und  erriclitet  eine  Senkrechte  auf  die  Dreieckseite  P.,  P^. 

Die  drei  Perpendikel  iu  iï,  -S^  und  S.^  mûssen  sich  jetzt  Ijci  riclitiger  Konstruktion  im 

Punkte  (,>  schneiden  und  ist  dieser  Punkt  die  ortliogonale  Pi-ojektion  der  Pyramidenspitze 
auf  daa  Gelândedreieck. 

AuCerdem  ergeben  die  Drelikonstruktionen  dreimal  den  Wert  des  senkreehten  Abstandes 

der  Pyramidenspitze  von  der  Ebene  des  schiefen  Geliindedreieckes. 

Fig.  14;  Uns  interessiert  aber  praktiseh  nicbt  die  Lage  der  Pyramidenspitze  in  bezug 

auf  das  snhiefe  Gelândedreieck,  sondern  deren  llorizontalprojektion  und  Htihe  im  Raume. 

Selbe  ermitteln  wir  dadurcli,  daS  wir  das  Gelândedreieck,  wie  Fig.  1-1  zeigt,  uns  vorerst 
horizontal  liegend  denken,  in  seiner  wabren  Grôtie  aufzeichnen  und  ebenso  die  Lage  des 

Punktes  Q  zu  demselbea  im  Grund-  und  AnfriC  zur  Uarstellung  bringen,  sodann  aber  das 
Gelândedreieck  in  jene  Lage  drehen,  die  es  tatsâchlieh  im  Raume  inné  bat  und  deu  Punkt  Q 

dièse  Drehung  mitraachen  lassen.  Dadureh  kommt  der  Punkt  Q  nach  Ç,  in  seine  wirkliche 

Lage  im  Raume  und  kann  dessen  Horizontalprojektion  und  Hôbe  der  Figur  entnommen  werden. 

Selbstverstândlich  kann  dièse  Drehuug  aucli  lechnerisch  durchgefiihrt  werden. 

Fig.  15  zeigt  wieder  die  Ermittlung  des  Grund-  und  Aufrisses  des  durch  die  Photo- 

graphie reprâsentierien  Strahlenbûsehels,  den  Bildhorizont,  das  Nadir  A^,  die  Neigung  i  und 
die  Tertikale  Bildflâchespur. 

Fig.  16  veranschaulicht  die  ermittelte  Versoliwenkung  a  des  Bildes,  die  im  vorliegenden 

Falle,  der  auf  ganz  allgemeinen  willkiirliclien  Annahmen  autgebaut  ist,  ungewôhnlich  groû 
auBgefallen  ist 

Konstruktion  des  Doppelverhâltnisses  QDHB  ^ gdhb  (Fig.  21). 

Hierbei  muB  vor  allem  beachtet  werden,  dafi  in  Fig.  18  der  Punkt  g  in  unendlicher 

Entfernung  liegt.  Man  zeichne  sich  zwei  Gerade,  die  sich  in  einem  beliebigen  Winkel  schneiden, 

betraohte  den  Schnittpunkt  derselben  als  den  gemeinsamen  Punkt  h  und  Ji,  trage  von  diesem 
Punkte  aus  auf  der  einen  Geraden  die  Streoken  b  Ji  und  bd  auf,  auf  der  zweiteu  Geraden 

die  Strecken  B  D  und  B  G,  verbinde  d  mit  D  und  G  mit  ff.  Da  g  in  unendlicher  Entfernung 

liegt,  ist  die  Verbiudungsgerade  Og  parallel  zu  bd. 

Im  Schnittpunkt  der  beiden  Strahlen  d  I)  und  0  g  liegt  das  Projektionszentrum  /.  Ver- 
bindet  man  dièses  Projektionszentrum  Z  mit  dem  gegubenen  Punkt  /(,  so  ist  der  Schnittpunkt 

dièses  Strahles  mit  der  Geraden  B  G  der  gesucbte  Punkt  J/,  der  dem  gewiinschten  Doppel- 
verhâltnis  entspricht. 

Fig.  20.  Konstruktion  des  Doppelverhâltnisses  F  A  I B  gleich/oi  J. 

Man  zieht  wieder  zwei  Gerade  unter  einem  beliebigen  Winkel  und  betrachtet  deren 

Schnittpunkt  aïs  daa  gemeinsame  Elément/ und  P.  Man  zieht  wieder  die  beiden  Verbindungs- 
strahlen  a  A  und  b  B.  Ihr  Schnittpunkt  f!  ist  das  Projektionszentrum.  Durch  Ziclion  des 

Strahles  Xi  findet  man  im  Schnittpunkt  dièses  Strahles  mit  der  Geraden  PB  don  Punkt  /, 

der  dem  gewiinschten  Doppelverluiltuis  entspricht. 

Erlâuterungen  der  Figuren  Zti  und  27. 

Gegeben  sind  im  Bilde  die  beiden  Geraden  «c  und  ai,  deren  Objekte  iu  der  Natur 
den  Morizontalwinkel  to  miteinander  einschlieBon. 
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Es  ist  klar,  daB,  wenn  man  sich  vom  Projektionszentrum  5  des  Bildes  aus  die  beiden 
Fluchtstrahlen  Sa  und  S j3  zieht,  auch  dièse  den  gegebenen  Horizontalwinkel  m  miteinander 

einschlieBen.  (Fig.  26.)  Die  beiden  Schnittpunkte  a  und  §  dieser  beiden  Fluchtstrahlen  mit 

den  perspektivischen  Bildern  bestimmen  den  Bildhorizont  und  die  beiden  Schnittpunkte  f 

und  rj  der  in  der  Natur  gegebenen  horizontalen  Geraden  mit  ihren  Perepektivbildern  be- 
stimmen tlas  sogenannte  gemeinsame  Elément  oder  die  Terraiulinie. 

Fig.  27  zeigt  die  konstruktive  Verwertuug  dièses  Gedankens  zum  Zweoke  der  Er- 
mittlung  der  Lage  des  Bildhorizontes  und  hiermit  der  Neigung  »  der  Bildebene  unter  der 

Voraussetzung,  daC  die  Verschwenkung  a  des  Bildes  durch  das  Niyeau-Jardinet  festgelegt  sei. 
Man  macht  zuerst  eine  willkiirliche  Annahme  beziiglich  der  Lage  des  Horizoutes  und  denkt 

sich  das  Projektionszentrum  5  um  diesen  willkiirlich  angenommenen  Horizont  in  die  Zeichen- 
ebene  nach  .Sfj  umgelegt. 

Man  bringt  die  Gerade  a  b 
mit  dem  willkiirlich  angenommenen 

Horizont  H,  in  jS^  zum  Schnitt,  ver- 

bindet  /j',  mit  «S'j  und  konstruiert  an 
dièse  Gerade  als  Winkelsehenkel  den 

Winkel  o>.  Der  Schnittpunkt  des 
zweiten  Winkelsehenkels  mit  dem 

Horizont  i/,  sollte  nun,  wenn  der 

Horizont  richtig  angenommen  ge- 

wesen  wâre,  mit  y,,  dem  Schnitt- 
punkt der  Geraden  a  c  mit  //,,  zu- 

sammentallen.  Er  wird  es  aber  in 

der  Regel  nicht  tun,  sondern  nach 

Yi  fallen. 
Man  macht  nun  eine  zweite 

Annahme  mit  dem  Horizont  -?/;,  und 
fùhrt  dieselbe  Konstruktion  ein 

zweitesmal  durch  und  findet  auf 

dièse  Art  den  Punkt  y,,  der  eben- 
falls  nicht  wie  er  soUto,  mit  dem 

Punkt  )•;  zusammenfâllt. 
Verbindet  man  nun  y[  mit  yj 

durch  eine  Gerade,  so  ist  der 

Schnittpunkt  dieser  Geraden  mit 

der  Geraden  ac  mit  groBer  An- 
nàherung  der  gesuchte  Kluchtpunkt 

Y  derselben  und  kaiin  durch  den- 
selben  der  Bildhorizont  //  nun 

richtig  gezogen  werden,  womit 

auch  die  Neigung  i  des  Bildes  be- 
stimmt  ist. 

Erlâuterung  der  Me  tho  de  Sacoonneys.  Bal  1  un  au  f  nah  mon  dire  kt  auf  G  ru  ml  von 
drei  Punkteu  zu  orientieren. 

Nachiiera  dièse  Méthode  eigcntlich  bloB  fur  den  Fall  erdacht  ist,  daB  von  den  gegebenen 

drei  Tcrrainpunkten  wenigstens  zwei  ein  und  dieselbe  Hôhe  bcsitzcn,  so  beginnt  Sacconney 

mit  dem  Kunstgriff,  ein  gegebenes  Terraindreieek,  das  ihm  zur  Orienticrung  seines  Ballon- 
bildes  dienen  soll  und  bei  dem  die  drei  Terrainpuukte  im  allKi'iiicinen  verschiodone  llôho 

haben,  derart  zu  teilen,  daC  die  Teilungslinie  des  Dreieckos  cinc  horizontale  Gerade 

durch  don  einen  Terrainpunkt  wird.  Fig.  29  zeigt  das  ursprùngliche  Terraindreieek  A  H  C 

im  Auf-  und  GrundriB  und  die  horizontale  Teilungslinie  A  1\\  zur  weitoren  Orienticrung  dos 

Ballonbildcs  dient  dann  das  Dreieck  A  11^  0     Die  Teilungslinie    muB  solbstvorstiiudlich  auch 
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in  das  Bilddreieck  abc  ubertragen  werden,  was  am  besten  und  einfaehsten  nach  projektiven 

Methoden  geschielit. 

Fig.  28  zeigt  das  Bilddreieck  abc,  die  TeilungsUnie  a  b  und  die  mit  HUfe  des  Distanz- 
krei8es  konstruierten    und  iu  die  Zeichennâche  umgelegten  drei  Seitenflâchen  der  P5Taniide. 

Fig.  30  zeigt  dieae  Pyramide  mit  der  Seitenflâehe  ab^S  auf  die  Zeichenflâche  gclagt. 

Bei  der  Orientierung  dieser  Pyramide  in  beiug  auf  das  Terraindreieck  geht  Sauconney 
Ton  folgendem  Gedankengang  aus: 
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Denkt  man  sich  das  Terraindreieek  4  -B,  C  in  die  Zeichenflâche  gelegt  und  sodann  um 

die  Gerade  .1  -B,  als  Aehse  gedreht,  so  beschreibt  die  Spitze  des  Dreieckes  O  einen  Kreis,  der 
in  einer  auf  der  Zeiehenebene  und  der  Geraden  A  B,   senkrechten  Ebene  liegt. 

In  Fig.  31  ist  dieser  Kreis  in  die  Zeiehenebene  uingelegt 

Denkt  man  sich  weiter  die  Pyramide  abic  S  ebenfalls,  wie  dies  Fig.  30  und  31  zeigen, 

auf  die  Seitenflàche  ah^S  gelegt,  mit  den  Kanten  «Sa  und  Sb^  an  die  Punkte  A  und  S^  an- 
gedrùckt  und  bewegt,  so  beschreibt  bekanntlicli  die  Spitze  S  einen  Kreis,  fiir  welehen  der 

Winkel  aSb^   Peripheriewinkel  liber  der  Sehne  ̂ 7?,  ist. 
Bei  diesen  Bewegungen  trifft  natiirlich  die  in  die  Luft  hinausragende  dritte  Kante  der 

Pyramide  «Se  die  Vertikalebene  Cj  Cj,  in  der  der  Drelikreis  von  C  liegt,  in  einer  Reihe  von 

Punkten.  Der  geometrische  Ort  aller  dieser  DurehstoCpunkte  der  Pyramidenkante  «Se  mit 

der  Ebene  C,  Cj  fiir  aile  môgliehen  Stellungen  der  Pyramide  ist  eine  Kui've,  die  den  Dreh- 
kreis  von  O  viermal  schneidet. 

Die  vier  Schnittpunkte  sind  Lôsungen  der  gestellten  Aufgabe  und  ist  es  in  der  Regel 

uicht  schwer,  zu  beurteilen,  welcher  von  den  vier  Fâllen  den  Tatsaohen  wirklich  entspricht. 

Fig.  31  zeigt  die  konstruktive  Ermittlung  eines  solchen  Schnittpunktes. 

Um  den  Neiguugswinkcl  und  die  Verscliwenkung  des  Bildes,  sowie  die  Hôhe  und 

Horizontalprojektion  des  Ballonortes  zu  ermitteln,  sucht  sich  sodann  Sacconney  den  Bild- 
horizont  und  die  Terrainlinie.  Zur  Erlâuterung  dieser  Konstruktion  sei  es  gestattet,  auf 

Fig.  2G  zuriickzugreifen.  Selbe  zeigt,  daC  der  Bildhorizont  der  geometrische  Ort  aller  Fluclit- 
punkte  von  horizontalen  Geraden  ist  und  sich  ergibt,  wenn  man  zu  gegebenen  Horizontalen 

die  Fluchtstrahlen  parallel  durch  den  Augpunkt  zieht  und  mit  dem  Perspektivbildc  der  ge- 

gebenen Geraden  zum  Schnitte  bringt,  wâhrend  sich  die  Terrainlinie  ergibt,  wenn  man  die  in 

der  Natur  gegebenen  horizontalen  Geraden  selbst  mit  ihren  Perspektivbildern  zum  Schnitte 

bringt  und  die  erhaltenen  Schnittpunkte  durch  eine  Gerade  verbindet. 

Legt  man  durch  den  Augpunkt  0  (Fig.  26)  eine  Senkrechte  /'  0  II  auf  den  Horizont 
und  die  Terrainlinie,  so  ergibt  sich  die  Neigung  /  des  Bildes  aus  der  Formel   0  1=  F.  tati.i, 

und  die  Hôhe  des  Ballonortes  im  Verjïingungsverhàltuis  der  Kartc  aus  der  Formel 
h  =  I II.  eo».  I. 

Die  Verschwenkung  n  des  Bildes  ergibt  sich  aus  der  Lage  des  Bildhorizontes  zum  ge- 
gebenen Bilddreieck. 

Fig.  32  zeigt,  wie  Sacconney  den  Horizont  und  die  Terrainlinie  erraittelt  und  in  die 

Zeichenflâche  umlegt,  um  die  Groûen  J  O  und  I  II  zu  finden.  Er  denkt  sich  vor  allein  durch 

die  Gerade  A  li^  eine  horizontale  Ebene  gelegt  und  sucht  den  DurclistoBpunkt  Ct,  der  P3'ra- 
midenkante  «S  O  mit  dieser  Horizontalebene.  Das  geschieht,  iudem  man  die  llohenkote  des 

Punktes  C  (siehe  Fig.  29  Aufrifl)  in  den  Zirkel  nimmt  und  um  V"  (siehe  Fig.  32  AufriB) 
einen  Kreis  schlâgt  und  von  A"  an  diesen  Kreis  eine  Tangente  zieht.  Dièse  Tangente  ist 
nichts  anderes  als  die  vertikale  Bildflâchespur  der  durch  A  li,  geleglen  Horizontalebene.  Die 

Geraden  Ci,  A  und  Ci,'  B^  sind  also  horizontale  Gerade.  Parallèle  zu  denselben  durch  die 
Pj'ramidenspitze  S  sind  deren  Fluchtgeiade.  Bringt  man  dièse  Fluchlgcraden  mit  den  per- 

spektivischen  Bildern  «e  und  i,  e  zum  Schnitt,  so  findet  man  die  Fluchtpunkte  p'  und  y  und 
aus  deren  Verbindungsgerade  don  Bildhorizont.  Bringt  man  die  horizontalen  Geraden  Ci,  A 

und  Cl,  lif  selbst  mit  ihren  Perspektivbildern  zum  Schnitt.  8i>  finclet  man  in  den  beiden 

Sehnittpunkten  t  und  ly,  Punkte  der  Terrainlinie,  die  man  nur  geia<llinia;  zu  vorbinden 
braucht,  um  letzteres  festzulcgen. 

Durch  Umlegung  dieser  beiden  Geraden  in  die  Zeiehenebene,  und  zwnr  um  a  b^  als 

Aehse,  erhâlt  man  endlich  den  umgelegten  Horizont  und  die  umgolegte  Terrainlinie  und 
damit  die  wahren   Groûen  der  Distanzen  /  //  und  /  0. 

Fig.  ;!.'!  zeigt  endlich  die  Verweitung  dieser  Grôlien,  um  die  Ballnnaufnahinc  in  der 
ubliclien  und  bereits  inehrfach  erlâuterten  Weise  zu  orientieren. 

(Fortsctzung  folgt  iiach  AbechUiB  meincr  eiuschliigigen  praktischen  Vcrsuclic.) 
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Kieinere  Mitteilungen. 

Prof.  Dr.  A.  Sprung.  Am  16.  Januar  verschied  in  aeiner  Dienstwohnung 
auf  dem  Telegraphenberge  bei  Potsdani  Prof.  Dr.  Adolf  Sprung,  Vorstebev  dos 

meteorologiscli-raagnetischeu  Observatoriums.  Adolf  Friedrich  Richard  Sprung 
wnrde  am  fj.  Juui  1848  zu  Kleinow  boi  Perleberg  geboren.  Er  stndierte  von  1872 
bis  187()  in  I^eipzig  Naturwissenschaften  und  Mathematik  und  promovierte  dort  1876 
mit  einer  Arbeit  ûber  „Experimentelle  Untersuchung  iiber  Fliissigkeitsreibung  bei 

Salzlosungen"  zum  Doktor  der  Philosophie.  Durch  seinen  Eintritt  in  die  Hamburger 
Seewarte  am  20.  August  1 876,  zunâchst  al«  Praktikant,  wandte  er  sich  dem  Fach 
der  Météorologie  zu,  auf  dem  er  in  der  Folgezeit  so  vielseitig  und  hervorragend 
tâtig  war.  Am  1.  November  1880  wurde  er  an  dieser  Anstalt  zum  etatsmiiCigen 
Assistenten  ernannt.  Eine  Anzahl  sehr  gediegener  Arbeiten  auf  den  verschiedensten 
Gebieten  seiner  Wissenschaft  verschaffte  seinem  Nanien  einen  guten  Klang.  Am 
1.  April  1886  berief  ihn  das  preuBische  Kultusministerium  aïs  wissenschaftlichen 
Oberbeamten  in  das  kônigl.  preuCische  Meteorologische  Institut.  Dièse  Anstalt 
betraute  ihn  am  1.  April  1892  mit  der  Leitung  des  neuerrichteten  Observatoriums 
auf  dem  Telegraphenberge  bei  Potsdam,  an  dessen  Einrichtung  und  Ausgestaltung 
er  hervorragenden  Antoil  hat. 

Seine  wissenschaftliche  Bedeutung  liegt  hauptsachlich  auf  instrumentellem 
und  theoretischem  Gebiete.  Die  messende  Météorologie  verdankt  ihm  eine  Anzahl 
sehr  sinnreicher  Apparate.  Besonders  sein  Wagebarograph,  mit  dem  er  ein  ganz 
neues  MeCprinzip  einfukrte,  fand  allgemeine  Anerkennung  und  sehr  weite  Ver- 
breitung.  Ferner  môgen  noch  Registrierapparate  fur  Regen  und  Wind  erwàhnt 
werden,  die  vielfach  Verwendung  gefunden  habeu  und  sich  bestens  bewàhren. 

Auch  ein  "Wolkenautomat  zum  Studium  der  Hohe  und  Geschvrindigkeit  der 
Wolken  nach  photogrammetrischen  Methoden  ist  von  ihm  ersonnen  und  leistet  dem 
Observatorium  schon  jahrelang  ausgezeichnete  Dienste. 

Neben  dieser  sehr  fruchtbaren  Tiitigkeit  auf  instrumentellem  Gebiete,  der  er 
mit  besonderer  Vorliebe  nachging,  arbeitete  er  eifrig  und  erfolgreich  an  dem  Aus- 
baue  der  Théorie  seiner  Wissenschaft.  Hier  bevorzugte  er  besonders  die  Problème 

der  dynamischen  Météorologie,  zu  deren  Losung  er  viele  wertvolle  Beitràge  bei- 
steuerte.  AuÛerdem  ist  er  als  Verfasser  eines  ausgezeichneten  Lehrbuches  der 

Météorologie,  das  er  im  Auftrage  der  Direktion  der  „Deutschen  Seewarte"  schrieb, 
rûhmlichst  bekanut  geworden.  In  diesem  Lehrbuche  behandelte  er  die  Météorologie 
in  ganz  modernem  Sinne  als  Phjsik  der  Atmosphàre,  wozu  ihn  seine  mathematische 

Begabung  und  phj-sikalische  Schulung  befâhigte.  Mit  diesem  Werk,  das  1885 
erschien,  fûllte  er  damais  eine  schwer  empfundene  Lûcke  ans.  Das  Buch  ist  lange 
Zeit  fiihrend  gewesen  und  gehôrt  auch  jetzt  noch  trotz  seines  Alters  zu  den 
besten  Lehrbûchern  der  Météorologie.  Durch  den  Tod  Adolf  Sprungs  hat  das 
Meteorologi.sche  Institut  ein  langjàhriges,  eminent  fiihiges  Mitglied,  die  meteoro- 

logische Wissenschaft  einen  ausgezeichneten  Forscher  verloren.  Mit  ihm  ist  eine 
Persônlichkeit  von  ausgesprochener  Eigenart  heimgegangen.  Als  Mensch  und 
Gelehrter  wird  er  allen  ucvergessen  bleiben,  denen  es  vergônnt  war,  ihm  uiiher  zu 
treten. 

Die  Publikationen  Sprungs,  welche  mit  der  meteorologischeu  Photographie 
und  Photogrammetrie  sich  befassen,  sind  die  folgenden: 

1.  „tjber  die  Belichtung  bei  Wolkenaufnahmen"  in  „Photographi6che  Mit- 
teilungen",  Jahrgang  XXIX,   1891. 

2.  „Die  photographisch-meteorologische  Kommission  der  deutschen  Gesellsehaft 

von  Freunden  der  Photographie"  in  „Photographische  Mitteilungen",  Jahrgang 
XXIX,  1891. 

3.  „Zur  meteorologischeu  Photogrammetrie"  in  „  Meteorologische  Zeit- 
schrift"   1892. 
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4.  „Proposition  pour  simplifier  l'exécution  dea  photographies  simultanées  des 
nuages"  in  ,,Rappoits  du  Comité  météorologique  international",  Réunion  d'Upsal  1894. 

5.  „Sur  un  appareil  automatique  pour  la  mesure  photogrammétrique  des  nuages' 
in   ,,Congrès  international  du  Météorologie  de    1900'. 

6.  .,Ûber  die  allgemeinen  Formeln  der  Photogrammetrie"  in  „Meteorologi3che 
Zeitschrift". 

7.  .Uber  den  photogrammetrischen  Wolkenautomaten  und  seine  Justierung" 
in    ,,Zeitschrift  fur  Instrumentenkunde"   1899. 

8.  ,,Photographische  Aufnahmen  des  Sonnenring-Phânomens  vom  13.  Màrz  1902 

zu  Potsdam"  in   ,Meteorologische  Zeitschrift'"  1902. 
9.  ijUber  die  Justierung  und  Benutzung  des  photogrammetrischen  Wolken- 

automaten" in   „Zeitschrift  fiir  Instrumentenkunde"    1904. 
10.  ..Photographische  Aufnahme  eines  selteneu  Wolkengebildes"  in  „Beitràge 

zur  Ph}-sik  der  freien  Atmosphâre"   1904. 
11.  ̂ Uber  die  allgemeinen  Formeln  der  Photogrammetrie",  Sonderabdruck 

aus  der  „Bearbeitung  der  Ergebnisse  des  internationalen  Wolkenjahres  zu  Potsdam 

1896/97".   1903. 

Qeheimer  Baurat  Prof.  Dr.  A.  Meydenbauer.  Ehren-Doktor-Ingenieur. 
Dem  Geheimen  Baurate  im  preuCischen  Kultuaministerium,  Prof.  Dr,  phil.  Albrecht 

Mej'denbauer,  Vorsteher  der  kônigl.  preuBischen  MeCbildanstalt  in  Berlin,  der 
als  Erster  in  Deutschland  mit  der  Photogrammetrie  sich  befaCte,  die  Architektur- 
photogrammetrie  zum  Ansehen  brachte  und  dadurch  das  Studium  der  Architektur 
und  der  Kunstgeschichte  fôrderte,  ist  von  der  Technischen  Hochschule  zu 

Hannover  die  akademische  Wûrde  eines  Ehren-Doktor-Ingenieurs  verliehen  worden. 
Geheimrat  Meydenbauer  faCte  im  Jahi-e  1x58  infolge  ûberstandenev  Ab- 

sturzgefahr  am  Dôme  in  Wetzlar  den  Plan,  die  schwierige  und  gefahrvolle  Auf- 
messung  von  Bauwerken  durch  die  Photographie  zu  bewirken.  Nach  OTjàhriger 
Arbeit  an  dieser  Aufgabe  wurde  er  1885  nach  Berlin  berufeu  und  grûndete  dort 
die  kônigl.  MeBbUdanstalt  und  das  preutiische  Denkmâlerarchiv.  Von  den  Bau- 
werken  sind  viele,  z.  B.  der  Mûnsterbau  in  Freiburg  i.  Br.,  die  Dôme  zu  MeiCen, 
Bamberg,  Erfurt,  das  Ruinenfeld  bei  Baalbeck,  die  Hagia  Sophia  in  Konstantinopel 
in  bisher  uneiTeichter  Genauigkeit  aufgenommen. 

Meydenbauer  stammt  aus  Tholey  im  Regierungsbezirk  Trier  und  steht  im 
75.  Lebensjahre. 

Ausstellung  von  Architekturphotogrammen  im  Prager  Kunstgewerbe- 
Museum.  In  den  Raumen  des  Prager  Kuustgewerbe-Muscinns  war  im  îlonate 
Januar  dièses  Jahres  eine  Saminlung  von  prachtigen  Architektuiphotographieu  zu 

sehen,  welche  die  kônigl.  preuCische  MeDbildanstult  in  Berlin  zur  Exposition  ge- 
bracht  hat.  Der  gegenwàrtige  Vcrstandstellvertreter  der  genannten  Anatalt  Architekt 
V.  Liipke  bemûht  sich  redlich,  die  Produkte  des  preufiischeu  Denkmalarchives 
auch  ûber  don  Grenzen  des  Deutachen  Reichea  bekannt  zu  mauheu. 

Auf  vier  Tafeln  wurde  die  „MeBbildauftragung  des  Dômes  zu  MeiÛen"  dem 
Beschauer  vorgefûhrt,  welche  Tafeln  das  erste  Verstiindnia  fur  das  photograuune- 
trische  Verfahren  zu  wecken  irastande  sind. 

Herrliche  GroCbilder,  sowie  Meûbilder,  verschiedene  Risse  zeigten,  was  die 
MoObildanstalt  fur  die  Aufnahme  von  Baudenkmillom  zu  leisten  vcrmag  und  welch 
eminento  Vorteile  sie  fur  kunsthistorische  und  kulturliistorische  Zwecke  besitzon 

kônne,  wenn  das  Denkmâlerarchiv  rationell  die  Inventarisierung  des  Baudonkmiiler- 
bestandes  bosorgt. 

,,Die  Photogrammetrie  im  Dienste  der  militërischen  Landesaufnahme." 
Unter  diesem  Titel  hat  k.  u.  k.  Oberle'itnant  des  Militargeogi-a|)hischen  Institutes 
in  Wien  E.  v.  Orel  im  „ Wiener  Photoklab"  am  25.  Januar  d.  J.  cinen  auQerst 
beifallig  aufgenomiuenen  Vortrag  gehalten.  An  der  Hand  zahiroicher  Licbtbilder 
zeigte    der    Vortragende,    daû    innerhalb    woniger    Jahre    dieso    Wissenschaft  einen 
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ganz  hervorragenden  Eang  errungen  hat  und  lieute  bereits  eine  vielseitigo  praktische 
Verwertung  in  erater  Linie  bei  der  Terrainaufnaiime  findet. 

Bekanntlich  ist  das  ganze  Verfahren  anf  dem  Prinzip  des  plastischen  Sehens 

aufgebaut.  Zwei  —  von  Punkten,  deren  Abstand  bekannt  ist  —  aufgenommene 
perspektivische  Bilder  desselben  Gegenstatides  vereinigen  sich,  durch  ein  Stereoskop 
betrachtet,  zu  einem  mehr  oder  weniger  uberplastischen  Bilde,  je  nach  der  Ent- 
fernung  der  beiden  Aufnahmepunkte  voneinander,  d.  h.,  wir  sehen  den  Gegenatand 
noch  plastischer  ala  in  der  Natur,  da  unsere  Augen  gleichsam  mit  Gewalt  ane- 

einandergorûckt  werden.  Mittels  des  „Stereokomparator8"  kann  nun  die  „8tereo- 
skopische  Parallaxe",  die  jjOrdinate"  und  die  „Abszisse"  eines  jeden  Punktes  der 
Aufnahme  ermittelt  werden,  wahrend  Brennweite  und  Objektivdistanz  von  Haus 
aus  bekannt  sind.  Auf  Grund  dieser  Elemente  muBten  nun  bis  jctzt  die  Lage  und 
Hobe  des  gesucbten  Punktes  durch  Recbnung  bestimmt  werden.  Begreiflicherweise 

war  das  eine  sehr  unistiindliche  Opération,  die  viel  Zeit  und  Aul'merksamkeit 
érforderte  und  gar  manche  Fehlerquelle  in  sich  barg;  man  beschriinkte  sich  daher 
auf  die  Beatimmung  sehr  markanter  Punkte,  wie  Felsspitzen,  Felsfûfie,  Gletscher- 
rànder  u.  dgl.  und  macbte  von  der  Photogrammetrie  nur  in  ungangbarem  Gebiete 
Gebrauch. 

Nun  ist  es  Oberleutnant  v.  Orel  gelungen,  einen  jjAutostereograph"  zu 
konstruieren,  durch  den  dièse  Schwierigkeiten  mit  einem  Schlage  beseitigt  wurden. 
Dieser  mit  dem  Stereokomparator  verbundene  Apparat  gibt  automatisch  die  Lage 
des  zu  bestimmenden  Punktes  direkt  auf  der  Zeichnung  an,  .  wahrend  gleichzeitig 
die  Hôhe  auf  einem  angegliederten,  rechenschieberartigen  Instrument  ersichtlich 
gemacht  wird.  Der  Apparat  arbeitet  mit  erstaunlicher  Genauigkeit;  die  frùher  in- 
folge  der  vielen  Rechnungsoperationen  hâufigen  Fehler  sind  jetzt  ganz  ausgeschlosaen 
nnd  vor  allem  anderen  erfolgt  die  Bestimmung  der  Punkte  ungemein  rasch.  Aber 
noch  nicht  genug  an  dem.  Stellt  man  den  Autostereograph  so,  daB  die  Hôhe  fis 
bleibt,  so  ist  man  imstande,  auf  dem  Bilde  und  gleichzeitig  auf  dem  Plane  aile 

Punkte  gleicher  Hôhe  f'estzustelleu,  also:  ein  automatisches  und  geometrisch  richtiges 
Schichtenlegen  durehzufûhren.  Die  praktische  Anwendung  dièses  neuen  Systems 
wurde  mit  der  Aufnahme  des  Ortler  demonstriert.  Oberleutnant  v.  Orel  zeigte 

eine  Ansicht  des  in  100  /«-Schichten  gelegten  Ortler  und  einen  mit  seinem  Apparate 
automatisch  konstruierten  Schichtenplan. 

Von  besonderem  Wert  ist,  daB  die  Stereophotograrametrie  nunmehr  nicht 
allein  auf  die  verfelsten  oder  vereisten  Partien  des  Hochgebirges  beschrànkt  bleibt, 
sondern  fast  in  jedem  auch  nur  milûig  gebirgigen  Terrain  angewendet  werden 
kann,  wenn  entsprechende  Aufuahmestandpunkte  vorhanden  sind.  Es  besteht  z.  B. 
die  Absicht,  die  Umgebung  Merans  auf  dièse  Weise  aufzunehmen.  Die  Arbeit  des 
Mappeurs  vereinfacht  sich  dadurcb  sehr,  denn  er  kann  in  gûnstigen  Fallen  schon 
ein  halbfertiges,  in  Schichten  gelegtes  und  skizziertes  Aufnahmeblatt  zur  Feld- 
arbeit  mitbekommen.  Die  weitere  Folge  davon  ist  ein  groBer  Zeitgewinn  und  die 
Môglichkeit,  die  Neuaufnabme  der  Monarchie  in  viel  rascherem  Tempo  als  bisher 
durehzufûhren.  Dies  ist  nicht  genug  zu  begrûBen,  denn  die  Anforderungen,  die 
man  heute  an  eine  Karte  stellt,  sind  groB  und  die  alten  Aufnahmen  entsprechen 
diesen  schon  lange  nicht  mehr.  Es  ist  daher  um  so  erfreulicher,  daB  gerade  unaer 
militàrgeographisches  Institut  in  so  bahnbrechender  Weise  auf  diesem  Gebiete 
wirkt  und  damit  aile  ahnlichen   Institute  weit  ûberholt  hat. 

Oberleutnant  v.  Orel  zeigte  auch  noch  andere  praktische  Verwertungen  des 
neuen  Verfalirens,  so  eine  Waldbestandaufnahme,  anthropologische  Mesaungen, 
Distanzbestimmung  eines  GeschoUaufschlages  im  Meere,  endlich  eine  Aufnahme 
des  Mondes  und  beschloB  seine  hochst  interessanten  Ausfûhrungen  mit  der  Per- 
spektive,  daB  das  vornehmste  Gebiot  der  Stereophotogrammotrie  die  Astronomie 
werden  durfte,  denn  sie  ermôglioht  es,  in  ganz  énorme  Tiofen  des  Weltalls  ein- 
zudringen  und  so  fast  der  Unendliohkeit  selbst  au  den  Leib  zu  riickeu. 
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,,Ùber  die  Praxis  der  Stereophotogrammetrie",  Vorirag  des  i<.  u.  k. 
Oberleutnant  E.  V.  Orel.  Am  19.  Februar  d.  J.  wurde  im  .,Deutschen  poly- 

techaischen  Vereine  in  Bôhmen"  zu  Prag  von  k.  u.  k.  Oberleutnant  E.  v.  Orel 
der  angefùhrte  Vortrag  gehalten,  dessen  kurze  Inhaltsangabe  folgt: 

Nach  einleitenden  Betrachtungen  ùber  die  Photogrammetrie  uberhaupt  wurde 
der  Normalfall  der  stereophotogrammetrischen  Terrainaufnahme  behandelt.  Hierbei 

werden  von  den  Endpunkten  einer  Basis,  deren  Liinge  mindestens  '5,,  der  groûten 
aufzunehmenden  Entfernung  betragen  soll,  photographische  Aufnahmen  mit  einem 

Phototheodolithen  gemacht,  wobei  die  optische  Achse  der  Kamera  in  beiden  Stand- 
punkten  normal  zur  Basis  steht  und  mithin  das  Plattenpaar  in  ein  und  dieselbe 
Ebene  zu  liegen  kommt.  Andere  Fàlle  wurden  gestreift.  Die  Bildausmessung 
mittels  des  im  neuesten  Modell  vorgefùlirten  Dr.  Pulfrichschen  Stereokomparators 
liefert  die  Ordinaten  des  linken  Bildpunktes  und  die  stereoskopische  Parallaxe,  welche 
Daten  zur  Lagebestimmung  des  jeweilig  pointierten  Punktes  genùgen.  Im  weiteren 
wurde  das  Prinzip  des  vom  Yortragenden  eriundenen  Autostereographen  erliiutert, 
der  eine  organische  Ergânzung  des  Pulfrichschen  Komparators  und  eigeuthch 
dessen  Vollendung  bedeutet.  Mit  seiner  Hilfe  ist  nunmehr  der  automatische 
Charakter  des  ganzen  MeBverfahrens  in  voiler  Reinheit  erreicht.  Besouderes  Interesse 
ervreckte  der  Schichtenplan  der  Ortlergruppe,  der  die  Vorteile  der  Méthode  im 
Hochgebirge  zeigte,  wo  aile  bisher  bekannten  Methoden  versagten.  Eine  Aufnahme 
im  hûgeligen  Terrain  gab  zu  einem  Vergleiche  mit  der  amtlichen  Katastralaufnahme 
AnlaC.  Von  den  anderen  Anwendungen  des  stereophotogrammetrischen  Prinzips 
verdiente  besonders  hervorgehoben  zu  werden  die  Portéebestimmung  auf  dem 

MarineschieBplatz  in  Pola,  ferner  die  in  der  deutschen  Armée  eingefûhrte  Raketen- 
und  Brieftaubenphotographie.  Der  Redner  beschloÛ  seine  sehr  interessauten  und 
in  hôchst  anregender  und  formvoUendeter  Weise  vorgebrachten  Austuhrungen  mit 

einem  Hinweise  auf  die  Bedeutung  des  Verfahrens  fur  die  Erforschung  des  Welt- 
raumes,  wobei  die  sehr  gelungeneu  Mondprofilaufnahmen  Dr.  Pulfrichs  in  ̂ Yo^t 
und  Bild  dargestellt  wurden. 

Das  besondere  Interesse  der  zahlreichen  Zuhôrerschaft  hielt  dieselbe  unter 

Besichtigung  der  prachtvoUen  Bilder  und  der  Instrumente  noch  lange  nach  dem 
Vortrage  zurûck,  wobei  Herr  Oberleutnant  v.  Orel  in  liebenswûrdigster  VTeise 
Aufschlùsse  erteilte.  Dem  Yortragenden  wurde  unter  lebhaftestem  Beifall  der 
besondere  Dank  des  Yereines  ausgesprochen. 

Das  internationale  Institut  fUr  Techno-Bibliographie.  Im  Vereinshause 
des  ,  Yereines  deutscher  Ingénieur  e"  zu  Berlin  ist  im  Dezember  des  ver- 
flossenen  Jahres  ein  neues  Unternehmen  gegrùndet  worden,  das  fur  die  deutsche 

Technik  und  Industrie  die  groLHe  Bedeutung  zu  erlangen  verspricht:  das  Inter- 
nationale  Institut  fur  Techno-Bibliographie. 

Der  Grundgedanke  des  neuen  Institutes  ist  der  folgende: 

Bei  dem  auBerordentlichen  Umfange  der  interuationalen  teohnischen  Biicher- 
und  Zeitschriftenliteratur  ist  es  dem  einzelnen  Ingénieur  und  Fabriksbesitzer  gar 

nicht  mehr  moglich,  sich  selbst  ohne  allzu  gi-oCen  Ai-beitsaufwand  ûber  die  ihn 
interessierenden  Neuerscheinungon  zu  unteiTJchten  und  damit  den  Fortschritten 
der  Technik  echnell  zu  folgen.  Diesem  Ubelstande  hat  man  in  mehrfacher  Weise 
abzuhelfen  gesucht.  Die  Fachzeitscliriften  geben  fur  ihre  Léser  Zeitschriftenschauen 
und  Bûcherzusanimenstellungen  heraus  und  eine  Reihe  von  Verbanden  verofFont- 
lichen  iiber  die  Fortschritte  auf  ihren  ISondorgebieten  vierteljàhrlich  oder  jiihrlich 

besondere  Berichte.  Eine  der  groûten  techno-bibliographiscben  Zusammenstellungen 
wnrde  bisher  im  kaiserlichen  Patentamte  bearbeitet  und  alljiilirlich  als  Reportorium 

der  technischeu  Journalliteratur  herausgegeben.  Der  fiir  die  Praxis  besonders  fiihl- 
bare  Mangel  dieser  Verôffentlichung  besteht  darin.  daC  sie  zung.chst  uur  alljiihrlich 
herausgegeben  wird  uud  dann  noch  mit  !•  bis  10  Monaten  Yerspiltung,  so  daU  sie 
fur    die  Belehrung  ùber  die  eigentlichen  Neuerscheinungeu  kaum  in  Frage  kommt. 
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Das  neue  Unternehmon  will  nun  aile  dièse  Bestrebungen  in  groûzûgiger  Weise 
zusammenfaasen  An  die  Stelle  vierteljiilirlicher  und  jahrlicher  Berichte  sollen 
monatliche  Berichte  treten,  die  alljabrlich  in  Jahrbûcher  zusammengefafjt  werden. 
Dariiber  hinauis  soil  aber  auch  die  Beschaifung  des  literarischen  Materials  selbst 
organisiert  worden. 

Man  sagt  mit  Recbt,  daC  Forschern  und  Ingenieuren  nicht  damit  gedient  ist, 
wenn  sie  erfahren,  dali  in  einer  ihnen  vielleicht  gànzlich  unbekannten  und  jeden- 

falls  nicht  ohne  weiteres  zugiinglichen  ausliindiscben  Zeitschrift  eine  f'iir  sie  sehr 
wichtige  Arbeit  erschienen  ist.  Deahalb  tritft  das  neue  Institut  die  Einrichtung, 
daû  man  sich  Auskùnfte  einholen  kann.  Dieae  Auskunftsstelle  soll  drei  Arten 

voD  Auskunften  geben:  1.  einfacbe  Titelangaben  mit  ganz  kurzen  Auszûgen  ans 
dem  Inhalte  der  Arbeit,  2.  ausfuhrlichere  Auskùnfte,  3.  die  Originale  selbst  (Lieferung 
von  Ausschnitten,  Zeichnungen,  Broschijren  und  Bûchern  i. 

Internationaler  KongreB  fiir  angewandte  Photographie,  Dresden,  Juli 
1909.  L'ie  Photographie  bat  auf  don  verscbiedensten  Gebieten  der  Wisscnscbaft, 
der  Tecbnik  und  des  Verkehres  ausgedebntc,  stetig  zunebmende  Verwendung 
gefunden.  Die  Anwendungen  der  Photographie  bilden  heute  ein  Wissensgebiet  von 
auCerordentlichem  Umfange,  das  weitgebend  in  Sondergebiete  gegliedert  ist.  Dieser 
Umstand,  welcher  auch  in  der  Zersplitterung  der  photographischen  Literatur  zum 
Ausdrucke  kommt,  macht  es  wùnscbenswert,  recbtzeitig  fur  eine  geniigende  frucht- 
bare  Wechselwirkuug  der  verscbiedenen  Spezialgebiete  zu  sorgen. 

Die  im  Jabre  l'.i09  in  Dresden  stattfindende  Internationale  Photogi-aphische 
Ausstellung,  welcbe  die  Leistungen  der  Einzeigebiete  zusammenfalJt,  bietet  eine  will- 
kommene  Gelegenbeit,  obigen  Gedanken  durcb  einen  Internationalen  Kongreli  fiir 
angewandte  Photographie  in  Wissenscbaft  und  Tecbnik  wirksam  zu  fordern.  Der 
Kongrefi  wird  seinem  Zwecke  auf  mehrfache  Weise  dienen: 

Nambafte  Vertreter  der  an  der  Anwendung  der  Photographie  beteiligten 
Wissenscbaften  werden  zusammenfassende  Vortrâge  ùber  das  auf  den  einzelnen 

Gebieten  bereits  Erreichte  und  noch  zu  Erstrebende  halten.  Derartige  streng  wissen- 
Bchaftliche  und  doch  auch  einem  groBeren  Horerkreis  verstândlicbe  Vortrâge  mit 
Vorfiibrungen  werden  geeignet  sein,  nicht  bloC  dem  Einzelnen  den  Ausblick  auf 
das  gesamte  Wissensgebiet  zu  erleicbtern,  sie  werden  auch  weite  Ivreise  wissen- 
schaftlicb  anziehen,  Amateure  zu  nutzbringender  Arbeit  ermuntern  und  den  wissen- 
schaftlichen  Nachbar-  und  Grenzgebieten,  sowie  der  photographischen  Tecbnik  wert- 
volle  Arbeitsdirektiven  geben  konnen. 

Als  Themata  fiir  dièse  zusammenfassenden  Vortrâge  sind  ins  Auge  gefalJt  etwa: 
Anwendung  der  Photographie  in:  Astronomie,  Minéralogie  und  Géologie; 

Botanik,  Zoologie  und  Anthropologie;  Anatomie,  Ph^'siologie  und  Histologie;  Pacho- 
logie,  Bakteriologie  und  H3'giene;  Chemie,  Physik  und  Météorologie;  Geodiisie, 
Ingenieurwissenscbaft,  Tecbnik  und  Architektur;  Altertums-,  Museumskunde  und 
Diplomatik  ;  Sprachwissenschaft,  Staatsverwaltung,  gericbtlicher Praxis, Reproduktions- 
technik,  bildenden  Kiinsten,  Kriegstechnik  und  Presse. 

Neben  den  Problemen  der  angewandten  Photographie  werden  auch  seiche  der 
reinen  Photographie   in  zusammenfassenden  Vortràgen  bebandelt  werden    als  etwa: 

Pbotograjihiscbe  Optik,  8tereoskopie,  binokulares  Sehon,  Grundlagen  der 
Farbenlebre  mit  ibren  Anwendungen  auf  die  Théorie  der  Earbenphotograpbie, 
Sensitometrie:  Dichtemessung,    Sensitoraetrie    orthochromatischer    Platten    u.  a.  m. 

Der  KongreB  wird  ferner  samtlichcn  Facbgenossen  der  verscbiedenen  Wissens- 
zweige  Gelegenheit  zu  einem  persônlicben  Gedankenaustausche  geben.  Ein  solcher 
Gedankenaustauscb  wird  wegen  der  Vielfàltigkeit  der  Materien  und  wegen  des 
groûen  Kreises  verschiedenartiger  Interessen,  die  bei  Gelegenheit  des  Kongresses 
zu  Worte  kommen  werden,  an  sich  viel  Anziehendes  bieten.  Sein  Wert  wird 
in  den  fruchtbaren  Anregungeu  liegen,  welcbe  die  photographisehe  Wissenscbaft 
und  Technik  von  ihm  zu  gewiirtigen  haben. 
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Der  KongreU  wird  es  ermôglichen,  im  Interesse  der  praktisclien  Photographie 
in  eine  Diskussion  ùber  einheitliehe  photographische  Nomenklatur,  einheitliche 
Bezeichnung  der  Plattenempfindlichkeit,  der  Blenden  und  ahnliches  einzutreten  und 
gegebenenfall?!  gewisse  Festsetzungen  zu  treffen.  Er  wird  endlich  Gelegenheit 
bieten,  sich  iiber  die  etwaige  Grùndung  einer  oder  mehrerer  Auskunftsstellen  fur 
Photographie  auszusprechen.  Der  Zweck  solcher  Auskunftsstellen  wàre  in  erster 
Linie,  die  Benutzung  des  auf  photographischem  Gebiete  Geleisteten  zu  erleichtern 

dnrch  LiteratnrnachTreis,  Katalogisierung  von  Verôtï'entlichmigen  u.  a.  m. 
Die  Aufforderung  zum  Besuche  der  geplanten  Versammlung  wendet  sich,  wie  aus 

dem  obigen  Programm  zu  ersehen  ist,  an  weiteste  Kreise.  Die  Leitung  der  vor- 
bereitenden  Arbeiten  zum  KongreB  liegt  in  den  Hânden  eines  in  Dresden  zusammen- 
getretenen  Arbeitsausschusses,  dessen  Schriftfuhrer,  Dr.  H.  Weisz,  Dresden,  Winckel- 
mannstraCe  27,  in  allen  auf  den  KongreB  bezûglichen  Angelegenheiten  Auskunft  erteilt. 

Fur  die  Tagung  ist  im  engen  AnschluC  an  den  Internationalen  Photographen- 
tag    (7.  bis   10.  JuU)    die  Zeit  vom   11.  bis   In.  Juli  d.  J.    in  Aussicht  genommen. 

Die  gleichberechtigten  Verkehrasprachen  der  Versammlung  sind  Deutsch, 
Englisch,  Franzôsisch. 

Der  Mitgliedsbèitrag  wurde  auf  Mk.   20. —  festgesetzt. 
Der  VerkehrsausschuC  der  Internationalen  Photographischen  Ausstellung  hat 

dem  KongreB  seine  Dienste  (  Wohnungsnachweis,  Eeiseerlêichterung  usw.)  zur 
Verfiigung  gestellt. 

Zuschriften  in  Angelegenheiten  des  Kongresses  werden  erbeten  an  Dr.  H. 
Weisz,  Dresden,  WinckelmannstraCe  27. 

Literaturbericht. 

Phototopographie  nach  ihrem  gegenwërtigen  Stande  in  drei  Bânden 
von  H.  Thiele    in   Moskau.    herausgegeben   bci  K.  L.  Rûcker    in   St.  Petersburg, 
Newski  Prospekt  Nr.   14,   1908  bis   1909   (in  russischer  Sprache). 

Staatsrat  Ingénieur  E.  Thiele  ist  in  der  photogrammetrischen  Literatur  auch 
auCerhalb  seines  Vaterlandes  sehr  wohl  bekannt;  aus  seiner  Feder  stammen  eine  grôBere 

Anzahl  von  verdienstvollen  Beiti'agen  fiir  die  photographische  MeBkunst,  die  bekunden, 
daB  Thiele  es  verstanden  hat,  die  Photogrammetrie  in  seinem  Vaterlande  zu  Ehren 
und  zum  Ansehen  zu  bringen,  indem  er  durch  seine  praktischen  Arbeiten  die 
erfolgreiche  Anwendung  der  Photogrammetrie  iu  schwierigen  Fallen  demonstrierte. 

Thiele 3  Werk  ist  die  umfangi-eichste  Publikation  ùber  photographische 
MeBkunst  in  russischer  Sprache;  es  umfaBt  drei  Bande,  welche  die  groBe  Materie 
ausfûhrlich  behandeLn,  und  zwar 

I.  Band  :    Phototopographie  und   Photogrammetrie  fiir  gerichtliche  Zwecke; 
II.  Band  :    Stereophotogrammetrie  und 
lH.  Band  :    Phototopographische  Aufnahme  aus  dem  Luftballon. 

Das  Werk  ist  dem  Andenken  des  verstoriienen  Altmeistors  der  Photo- 
grammetrie A.  Laussedat  gewidmet;  das  Widmungsblatt  triigt  die  Abbildungen 

der  Avers-  und  Reversseite  einer  wohlgelungenen  Plaiiuette,  welchea  gelegontlich 
der  goldenen  Hochzeit  des  Obersten  A.  Laussedat  im  Jahre  189K  gepriigt  wurde, 
und   auCerdem  lesen  wir  die  Widmungsworte  in  franzosicher  Sprache  : 

Dédié 
à  la  mémoire  glorieuse 

de  mon   illustre  maître  et  ami 
Aimé  Laussedat. 
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Der  erste  Band,   der 

Phototopographie  und  Photogrammetrie  fur  gerichth'che  Zwecke 
umfaBt,  ist  222  Weiten  stark;  116  Figuren  unterstiitzen  die  textlicheu  Erklarungen 

und  auf  zwei  grolSen  Tafeln  werden  in  entspreohender  Verjiingung  ausgefûhj-te 
phototopographische  Aufnahmen  des  Staatsrates  Thiele  vorgefûhrt. 

Auf  dein  erstcn  Blatte  des  Bandes  vor  dem  Titelblatte  finden  wir  die  Abbil- 

dungen  der  Hauptvertreter  und  Fôrderer  der  photographisclien  MeBkunst:  vor 
allen  da3  schone  Bild  des  Obersten  Aimé  Laussedat,  das  aus  seinen  letzten 

Lebensjahren  stammt,  ferner  die  Reproduktionen  von  Paganini,  dem  verdienst- 
vollen  Phototopographen  Italiens,  General  Baron  A.  Hiibl  (als  Oberst  photo- 
graphiert),  dem  unermûdlichen  Fôrderer  der  photographischen  MeCkunst  im  k.  u.  k. 
militargeographischen  Institute  in  Wien,  dem  genialen  Cieneral  -  Surveyer  von 
Canada  E.  De  ville,  dem  geistreichen  deutsohen  Mathematiker  und  photogramme- 
trischen  Forscher  Dr.  S.  Finsterwalder  und  dem  Scliopfer  der  Stereophoto- 
grammetrie  Dr.  C.  Pulfrich  des  Karl  ZeiB-Werkes  in  Jena. 

Im  Vorworte  schildert  Thiele,  wie  die  ersten  photogrammetrischen  Arbeiten 
in  RuCland  entstanden  sind,  bespricht  in  schwungvollen  Worten  die  Arbeiten 
von  Laussedat,  Paganini,  Deville,  Baron  Hûbl,  Finsterwalder,  Koppe, 

und  Meydenbauer,  geht  auf  die  Stereophotogrammetrie  ùber,  deren  gi-oûe 
Bedeutung  fiir  verschiedene  Aufnahmezwecke  Dr.  Pulfrich  zu  danken  ist.  Thiele 
stellt  den  Plan  seines  Werkes  auf  und  gibt  die  erwâhnte  Gliederung  des  Stoffes 
in  drei  Biinde,  welche  die  Phototopographie  und  gerichtliche  Photogrammetrie, 
die  Stereophotogrammetrie  und  die  Ballonphotogrammetrie  zum  Gegenstande  haben 
werden. 

Die  groBe  Materie  des  ersten    Bandes   wird  in  zehn    Abschnitten  Torgefûlirt. 

Im  ersten  Abschnitte  (Seite  5  bis  13)  wird  die  Aufgabe  der  Phototopo- 
graphie priizisiert  und  die  Grûnde  zu  ihrer  Verbreitung  objektiv  besprochen.  Von 

den  ersten  Arbeiten  der  Franzosen  ausgehend,  werden  die  phototopographischen 
Aufnahmen  des  militargeographischen  Institutes  in  Florenz,  welche  friihzeitig 
P.  Paganini  inauguriert  hat,  geschildert,  die  auBerst  ûberraschenden  Resultate  der 
phototopographischen  Vermessung  durch  die  canadischen  Topographen  in  Amerika, 
insbesondere  Deville  behandelt,  dann  die  Bemûhungen  OsteiTeichs,  die  Photo- 

graphie in  den  Dienst  der  Militiirmappierung  zu  stellen,  gewùrdigt;  hierbei  wird 
der  verdienstvollen  Tàtigkeit  des  seinerzeitigen  Obersten,  jetzt  Gênerais  der  Infan- 

terie, v.  Rummer,  des  ehemaligen  Direktors  des  k.  u.  k.  militargeographischen 
Institutes  in  Wien,  Reichsritter  Chr.  v.  Steeb  sowie  des  damaligeii  Obersten, 
gegenwartig  Generalmajors,  Baron  A.  v.   Hùbl  gedacht. 

Von  groBem  Interesse  ist  die  Schilderung  ûber  die  Entwicklung  der  Photo- 
topographie in  RuBland,  aus  welcher  wir  in  dieser  Richtung  eine  zusammen- 

haugende  Darstellung  von  einem  genauen  Kenner  der  Verhiiltnisse  erhalten. 
Nachdem  Thiele  eiuen  Vergleich  zwischen  der  phototopographischen  Méthode 

und  der  topographischen  Aufnahme  mit  dem  MeBtische  gemacht  hat,  bespricht  er 

in  streng  objektiver  Weise  aile  Grlinde,  die  pro  und  contra  uber  Phototopo- 
graphie sprechen. 

Nach  einer  Wiirdigung  der  kombinierten  phototopographischen  Aufnahme 
mit  dem  Phototheodolite  und  dem  MeBtische,  wie  sie  in  den  militargeographischen 
Instituten  in  Florenz  und  Wien  mit  Vorteil  im  Gobrauche  steht,  geht  Thiele  auf 
die  Griinde  ein,  die  ihn  bestimmeu,  die  Phototopographie  in  eine  hôhere  und  niedere 
zu  gliedern. 

Der  zweite  Abschuitt  (Seite  14  bis  30)  ist  deu  Prinzipieu  der  phototopo- 
graphischen Méthode  gewidmet.  Die  Photographie  als  genaue  mathematische  Per- 

spektive  wird  fur  MeBzwecke  adjustiert  und  ihre  Orientierung  ermoglicht;  es  wird 
gezeigt,  wie  aus  den  Photogrammen  auf  Grund  von  gewissen  Abmessungen  und 

mit  Hilfe    gegebener    GrôBen   der   photogrammetrischen    Kamera    Horizontal-    und 
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Vertikalwinkel  sowohl  durch  Eecknung  als  durch  Konstruktion  erhalten  werden 
kônnen;  dies  wird  bei  vertikaler  und   geneigter   Lage  des   Photogrammes    erôrtert. 

Thiele  geht  auf  den  Einflufi  naher  ein,  den  Zerrungen  des  Papierpositives 
auf  die  ermittelten  Winkel  iiben  kônnen  iind  es  werden  die  Mittel  besprochen, 
wie  diesen  Fehlern  gesteuert  wird. 

Die  intéressante  Méthode  Tinsterwalders,  wie  die  Photogrammetrie  bei 

fiucbtigen  Aufnahmen  zu  verwenden  ist,  fand  in  dem  Werke  Tliieles  eine  ein- 
gehende  Behandlung. 

Nun  geht  Thiele  zu  den  phototopographischen  Apparatcu  liber.  Der  Haupt- 
bestandteil  derselben,  das  Ohjektiv,  wird  in  Kûrze  vorgefiihrt  und  die  Wirkung 
der  Blende  erôrtert.  Der  Bestimmung  der  Bilddistanz  ist  etn  breiterer  Rauni 
gewidmet  und  es  wird  gezeigt,  wie  dièse  wichtige  Kameradimension  sowohl  durch 
Rechnung  als  auf  empirischem  Wege  mit  erwiinschter  Schârfe  erhalten  werden  kann. 

Thiele  teilt  die  photogrammetrischen   Instrumente  ein: 

1.  Photogrammeter, 
2.  Phototheodolite  und 

3.  Panoramen-Apparate. 

Zur  ersten  Gruppe  zahlt  er  die  Kamera  von  Javary,  die  Appai-ate,  mit 
welchen  Dr.  Le  Bon  seine  archaologischen  Auftiahmen  in  Indien,  Fiirst  Golitzin 

im  Jahxe  1896  auf  Novaja  Zemlja  seine  phototopographischen  Aufnahmen  aus- 
gefûhrt  bat,  die  Apparate  von  Vogel  und  Doergens,  jene  von  Meydenbauer, 
Finsterwalder  und  Paganinis  Modell  ans  déni  Jahre  1807.  ferner  die  Apparate 
von  Ducretet  und  Lejeune  in  Paris,  Hafferl  und  Maurer,  Professer  Steiner, 
Lechner  und  Svedek.  Auch  den  photogrammetrischen  Apparat,  den  Paganini 

anfangs  der  Neunzigerjahre  fur  Aufnahmen  der  Kustenlinien  vom  Schiffe  aus  kon- 
struiert  hat,  und  der  im  Jahre  1894  in  der  italienischen  Zeitschrift  .,Ilivista 

Marittima"  verôffentlicht  wurde,  zàhlt  Thiele   in  dièse  Gruppe. 
Fur  Phototheodolite  findet  man  in  dem  Werke  des  Staatsrates  Thiele  die 

folgende  Einteilung  : 

1.  Apparate  mit  zentrischem  und  exzentrischem  Fernrohre, 
2.  Apparate  mit  exzentrischem  Fernrohre, 
3.  Apparate  mit  zentrischem  Fernrohre  und 
4.  kombinierte  Apparate. 

In  der  ersten  Gruppe  wird  als  Vertreter  eine  der  ersten  Konstruktionen 

eines  Phototheodolit  von  Pollack  gewahlt,  der  von  der  Wiener  Firma  Lochner- 
Miiller  ausgefiihrt  wurde  und  zu  den  ersten  Instrumenten  zàhlt,  die  in  Osterreich 
ausgefûhrt  wordeu  sind. 

Zu  den  photogrammetrischen  Instrumenten  mit  exzentrischem  Fernrohre  zahlt 

Thiele  die  topographischo  Kamera  von  Lausaedat,  den  orsten  photogramme- 
trischen Apparat,  der  schon  im  Jahre  i8^8  vom  Pariser  Mechaniker  Brunner 

ausgefûhrt  wurde;  dann  die  Konstruktion  cines  Phototheodolitca  von  Laussedat, 
den  das  mathematisch-mechanische  Institut  von  Ducretet  in  Paris  verfertigt  liât, 
sowie  die  Phototheodolite  ; 

a)   von  Paganini,  hergestellt  im  mcchanischen   institute  Galilci   in    Kloronz, 

h)  von  Koppe,    stammend  aus    der    mathematiscli-mochanischon   WerkstilUc  von 
Randhagen  in  Hannovor, 

cj  von  Bridges-Lee,  eine  intéressante  englische  Konstruktion, 

dj  von  Hartl,    der   bei  der  Landesaufnahmo  von  Grioclienland    zur  Vorwondung 
kam  und  in  der  Wiener  mathomatischou  Werkstatte  Starkc  &   Kaniinorer 
ausgefûhrt  wurde, 

ej  von  Broithaupt,  der  vornehmlicli   l'ûr  Forschungsreiscnde  gobaut  wurde,  und 
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f)  von   Baron    Hiilil,    im   raathematisch-mechanischen    Institut  von    Rudolf    und 
August  Rost  in  Wien  gemacht,  der  bei   phototopographischen  Aufnahmen  im 

k.  u.  k    militiirgeographischen  Institute  in    Wien   of'tiziell  verwendet  wird. 
Zu  den  Vertretern  der  Apparate  mit  zentrischem  Fernrohre  rechnet  Thiele: 

den  Phototheodolit  von  Paganini,   Modell  Nr.  2,    jenen  von  PoUack,    gleichfalls 
Modell  Nr.  2,  den  Universal-Phototheodolit  von  Professor  Sehell  und  den  Photo- 

theodolit von  Starke  &  Kammerer   in  Wien. 

Zu  den  kombinierten  photogrammetrischen  Apparaten,  welche  als  reine 
geodàtische  Instrumente  und  nach  Entfernung  des  Oberteiles  und  PJinsetzen  einer 
kamera  al.s  photogrammetrische  Instrumente  funktionieren,  werdcn  gezahlt: 

1.  die  Devillesche  Kamera,  welche  bei  den  ausgedehnten  phototopogra- 
phischen Arbeiten  in  Canada  und  den  Vereinigten  Staaten  mit  groCem  Erfolge 

verwendet  worden  ist, 

2.  der  Phototheodolit  von  Laussedat,  von  Ducretet  und  Leujeune  in 
Paris  ausgefûhrt,  der  gestattet,    die  Kamera  auf  die   Albidadentrager    aufzusetzen, 

3.  der  Phototheodolit  vom  Berliner  Mechaniker  Ney,  einer  der  ersten  Appa- 
rate dieser  Kategorie,  und 

4.  der  Phototheodolit  von  O.  G-ûnther  in  Braunschwcig,  der  auch  zu  einem 
topographischen,  kleinen  MeBtische  umgestaltet  werden  kann. 

Unter  den  Panoramen- Apparaten  finden  wir: 

a)  den  photographischen  MeBtisch  von   Chevalier, 

b)  den  Perigraphen  vom  Obersten    Mangin, 

cj  den  Zylindrographen  vom  Obersten  Moëssard   und 

dj  den  Zj'klograph  von  Demoizeau. 
Nun  wiril  in  Kûrze  auf  die  Priifung  des  photogrammetrischen  Apparates 

eingegangen  und  mit  Recht  darauf  hingewiesen,  daB  jede  Instrument-Konstruktion 
den  ihr  eigentiimlichen  Rektifikationsvorgang  erfordert. 

Uber  den  Vorgang  bei  Aufstellung  eines  photogrammetrischen  Instrumentes 
werden  allgemeine  Angaben  gemacht. 

Eecht  ausfûhrlich  ist  das  Kapitel  iiber  die  „Photographische  Technik"  gehalten, 
worin  iiber  die  Exposition,  die  Entwicklung,  das  Kopieren  usw.  sehr  wertvoUe 
Ansiuhrungen  sich  befinden. 

Das  fiinfte  Kapitel  beschâftigt  sich  mit  den  photographischen  Peld- 
arbeiten,  worin  Thiele  die  fiir  eine  photogrammetrische  Aufnahme  erforderlichen 
geodâtischen  Vorarbeiten:  Rekognoszierung,  Anlage  eines  Triangulierungsnetzes, 
die  Triangulierung  usw,  bespricht  und  dann  auf  die  eigentliche  photographische 
Aufnahme  itbergeht,  deren  Ausfdhrung  er  in  ausgezeiohneter  Weise  schildert; 

basiert  doch  dièse  Besclu-eibung  auf  eigenen  und  reichen  Erfahrungen  des  Autors. 
Die  photographischen  Hausarbeiten  werden  in  dera  folgenden  sechsten 

Kapitel  geschildert;  :iuch  da  zeigt  es  sich  ûberall,  daU  der  Verfasser  aus  eigenen 
Erfahrungen  schôpft.  Der  Haucksche  Satz,  der  zur  Peststellung  der  korrespou- 
dierenden  Punkte  auf  zwei  Photogrammen  dient,  sowie  die  Bestimmung  dor  Situation 
eines  ebenen  Objektes  mit  Hilfo  eines  Quadratnetzes  findet  eine  ausfiihrliche 
Behandlung. 

Nun  werden  im  siebenten  Kapitel  die  Hilfsmittel  der  Rekonstruktion  be- 
sprochen;  so  die  Apparate,  welche  von  Paganini  fiir  eiue  leichtere  Bestinunuug 
der  Situation  und  Hohe  angegeben  worden  sind,  weitors  die  bequeme  Viirrichtung 
zur  Hohenbestimmung  von  Hauptmann  Kratky  und  verschicdene  Hilfsmittel, 
deren  sich  De  ville  in   Canada  mit  Erfolg  bedient  hat. 

Im  achten  Kapitel  beschâftigt  sich  Staatsrat  Thiele  mit  der  Genauigkeit 
phototopographischer  Aufnahmon  ;  er  goht  wohi  auf  eino  mathematische  Behandlung 
der  Prage  nicht  ein,  seine  Ausfiihrungen  aber  befassen  sich  in  klaror  Weise  mit  jenen 
Ursachen,  von  welchen  die  Genauigkeit  soloher  Aufnahmen  abhiingt. 
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Die  Anwendungen  der  photograinmetrischen  Methode_  werden  in  dem  umfang- 
reichen,  61  Seiten  umfassendeu  neunten  Kapitel  griindlicli  besprochen  und  ist  die 
vorzûgliche  Darstellung  geeignet,  den  Léser  ûber  den  Nutzen  des  Verfalirens  in 
verschiedeiicn   (iebieten  ùberzeugend  zu  belehren. 

Bei  der  Verwendung  der  Photogrammetrie  fur  Trassierungen  schildert  der 
Autor  in  lebendiger  Weise,  wie  er  bei  seineii  ausgedelinten  Arbeiten  dieser 
Richtung  vorgegangen  ist,  bietet  seine  reichen  Erfalirungên  dem  Léser  ehrlich 
und  offen  und  zeigt  auf  zwei  scbonen  Tafeln  einen  Teil  seiner  erzielten  Resultate. 

Bei  Vorfùhrung  der  Photogrammetrie  fur  technische  Zwecke  ùberhaupt  kommt 

er  auf  schône  Ai-beiten  forstlicher  Art,  die  von  Wang  und  Kobsa  fur  Zwecke 
der  Wildbachverbauungen  und  der  rorsteinrichtung  Anwendung  fanden. 

Die  Photogrammetrie  im  Dienste  der  Hydrographie,  der  Marine  und  des 
Militârs  iiberhaupt  wird  gebûhrend  gewiirdigt. 

Eingehender  befaCt  sieh  der  Verfasser  mit  der  Darstellung  der  Verwendung 
der  Photogrammetrie  fur  Aufnahmen  ebener  Objekte  aus  dem  Luftballon,  welches 
Gebiet  eine  Spezialitât  Thieles  ist.  Er  gibt  die  Beschreibung  seines  Apparates 

fur  dièse  Zwecke,  des  Panoramographen,  gibt  das  Verfahren  bei  Ausfûhi'ung 
derartiger  Aufnahmen,  fûhrt  sein  praktisches  Hilfsmittel  der  Rekonstruktion,  das 
Perspektometer,  vor  und  spricht  kurz  iiber  die  von  ihm  ausgefûhrten  Arbeiten 
dieser  Art. 

Die  Auswertung  der  messenden  Photographie  fur  geologische,  meteoro- 
logische,  sowie  astronomische  Zwecke  wird  behandelt,  woran  sich  eine  ausfûhrlichere 

Behandlung  der  Architektur-Photogrammetrie,  sowie  die  Anwendung  der  photo- 
graphischen  JleCkuiist  fur  die  Archaologie  anschlieCt.  Hierbei  werden  die  Arlieiten 
von  Professer  Dr.  A.  Meydenbauer,  dem  Vorsteher  der  konigl.  MeBbildanstalt 
zu  Berlin,  sowie  jene  des  franzôsischen  Archâologen  Dr.  Le  Bon  eingehend 
besprochen. 

Die  Photogrammetrie  fur  geogi-aphische  Ortsbestimmungen,  sowie  im  Dienste 
des  Forschungsreisenden  bildet  den  SchluB  dièses  interessanten  und  lehrreichen 
Kapitels. 

Im  letzten,  zehnten  Kapitel  des  ersten  Bandes  wird  die  ,Gerichtliche 

Photogrammetrie"  behandelt,  welche  in  der  Pariser  Polizeipràfektur  durch  den 
bekannten  Forscher  Bertillon  eingefûhrt  wurde  und  sich  glanzend  bewiihrt. 

Fur  die  ausfûhiiiche  Literaturzusammenstellung,  die  sich  am  Ende  des  Bûches 
befindet  und  welche,  nach  Lândern  geordnet,  die  bedeutendsten  Arbeiten  auf 

photogrammetrischem  Gebiete  registriert,  werden  die  Léser  dem  Autor  dièses  vor- 
zûglichen  Werkes  den  besten  Dank  zollen. 

Der  zweite  Band  des  groGangelegten  Werkes,  der  kurze  Zeit  nach  Heraus- 
gabe  des  ersten  Bandes  noeh  im  Jahre   1008   foigto,   behandelt 

Die  Stereophotogrammetrie. 

Es  ist  dies  ein  stattlicher  Band,  der  244  Seiten  mit  131  Figuren  im  Texte 
und  drei  Tafeln  umfaCt.  Bedenkt  man,  daC  dieser  neue  Zweig  der  photographischen 

MeCkunst,  welchen  wii-  dem  wissenschaftlichen  Mitarboiter  des  Karl  Zei  13 -Werkes 

in  Jena,  Dr.  G.  Pulfrich,  verdaiiken  und  der  kaum  10  Jahre  der  Allgemeinheit 

bekannt  ist,  eine  eigene  Literatur  besitzt  und  seine  Lehren  einen  Band  fiilleu,  se 
wird  man  seine  Bedeutung  wohl  kaum  unterachatzen. 

In  zwï'lf  Kapiteln  fûhrt  uns  Thiole  den   reich  sich  bietenden  Stoff  vur. 
Der  Autor  beschiiftigt  sich  im  ersten  Kapitel  mit  dem  .stereoskopischen 

Sehen  und  mit  den  Stereoskopen,  behandelt  dann  im  zweiten  Kapitel  die  Prinzipien 

der  stereoskopischen  Jlessung,  wobei  er  die  Stcreo-Telemcter  vorfiihrt,  und  geht 
dann  im  di-itten  Kapitel  auf  die  Priifung  des  stereoskopisclion  .Sohcna  ûber. 

Im  vierten  Kapitel  wird  der  iStercokomparator  eingehend  geschildert.  Vor- 

erst  wird  seine  Einrichtung  genau  boschrieben,  und  zwar  wird  das  ersto  Modell 

des  Stereokomparators  dieser  Bescbreibung  zugrunde  gelegt.  In  klaron  Zeiclmungen 
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wird  der  Strahlen^an;;  im  Stereokomparator  vorgefûhrt,  die  verwendeten  Mikro- 
skope  genau  in  iliror  VVirkuhgsweise  auseinaii'lcrge.sotzt  und  dann  die  Méthode 
der  Ausmessung  der  Bilder  in   iluCerst  klarer  Weise  i^egeben. 

Selbstrcdcnd  wird  die  Einstellung  der  Mikroskojje,  die  Justiorung  der  Platten, 

die  Ausmossung  der  Koordinaton  dea  linkfn  Bildes  und  die  Ermittlung  der  Hori- 
zontalparallaxe  eingohend  und  sehr  deutlich  erliiutert: 

Dio  Genauigkeit  und  die  Bestiinmung  der  Koordiuaton  und  der  Parallaxe 
bildot  den  SehluR  dieaes  intercssanton  Kapitels. 

Das  l'ùnf'te  Kapitel  bringt  die  l'rinzipien  der  Stereophotogrammetrio.  Es 
vverden  die  Bedingungen  aufge.steUt  und  begrûndet,  untor  welehen  zwei  in  den 
Endpunkten  einer  bekannten  Basis  aufgenommenen  photogrammetriscben  Bilder 
im  Stereokomparator  ausgemesaeu  werden  konnen.  Weiters  goht  der  Verfasser  auf 

die  Aut'stelluug  der  Bedingungen,  die  ein  photogrammetrischer  Apparat  besitzen 
muB,   um  fur  stereophotogrammetrische  Zwecke  Verwendung  zu  lînden,  ein. 

Nun  wurden  die  Stereophototheodolite  eingehend  behandelt,  welche  Dr.  C. 
PulfricL  angegeben  und  die  im  Karl  ZeiB-Werke  zu  Jena  ausgefiibrt  worden 
sind.  Es  kominen  die  Pliototheodolite  fiir  Sterooaufnahmen  zur  Vorfûhrung,  welche 
fur  Kûstenaufnahmeii  an  Bord  eines  Scliiffes  in  unveranderlichem  Al)stande  fix 

montiert  werden  und  die  bei  der  deutschen  Kriegsmarine  mit  ao  grofiem  Erfolgo 
verwendet  worden  sind. 

Die  Apparate  zur  indirekten  Basismessung,  die  bei  atereophotogrammetrischen 
Aufnahmcn  mit  groCer  Scharfe  bekannt  aein  muB,  werden  in  ihrer  Einrichtung 
genau  gegeben  und  ihre  Anwenduug  gezeigt. 

Die  Ableitung  der  Kaumkoordinateu  eines  stereopliotogrammetrisch  bestimmten 
Punktes,  gestûtzt  auf  die  bekanntp  Baaia,  respektive  den  Hôheiiunterachied  ilirer 
Endpunkte,  sowie  dio  Bildkoordinaten  und  die  Parallaxen,  wird  àulJerat  einfach 
an  der  Hand  klarer  Figuren  gemacht  und  eiuige  intereasante  Nebenbetrachtungen 
angeatellt. 

Daa  secbate  Kapitel,  welchea  der  , Praxis  der  Stereophotogrammetrie"  ge- 
widmet  ist,  nimmt,  wie  es  seine  Bedeutung  erfordert,  einen  groBeren  Eauni  ein. 
Es  werden  vorerat  die  Feldarbeiten  besprochen,  wobei  auf  die  Rekogno.szierung 

und  die  hierbei  notwendigen  Vorsichten  aufmerksam  gemacht  wii-d,  ferner  auf  die 
Wahl  der  Basis  und  ihre  Aneinanderreihung  wohl  acbt  zu  nehmen  ist,  falls 
grôCere  Terrainstreifen  im  Zusammenhange  ausschlieCli(?h  auf  stereophotogramme- 
triachom  Wege  bcwiiltigt  werden  soUen  ;  die  Ausfiihrung  der  Aufnahme  aelbst, 
sowie  die  Fiihrung  des  Aufnahmejonrnales  werden  genau  besprochen. 

Eine  genaue  Schilderung  der  Laboratoriumsarbeiten  bildet  den  SchluC  dièses 
Kapitels. 

Nun  kommen  im  siebenten  Kapitel  die  Hausarbeiten  zur  Besprechung,  die 
bei  stereophotogrammetrischen  Aufnahmcn  zu  erledigen  sind.  Die  Auamessung  der 
Platten  mit  dem  Stereokomparator  und  ihre  tabcllarische  Zusammenstellung  zwecks 

apaterer  Verwendung  wird  geschildert,  weiters  wird  auf  die  Lage-  und  Hohen- 
bestimmung  der  bestimmten  Punkte  cingegangen,  wobei  dio  angegebenen  mechaui- 
schen  Hilfamittel  zur  Erleichterung  der  einseldagigcn  Arbeiten  in  gewiinschter  Aua- 
fiihrlichkeit  geschildert  und  aueh  im  Bilde  vorgefiihrt  werden.  Zum  Schluase  wird 
die  Genauigkeit  stereophotogrammetrischer  Aufnahmen  abgehandelt. 

Das  achte  Kapitel  befaBt  sich  mit  ,Neueren  stereophotogrammetrischen  Theo- 
remen";  darunter  sind  vom  Autor  jeue  theoretischen  iuteressnnten  Untersuehungen 
dea  Prof  K.  Fuchs  in  PreÛburg  vorstanden,  wekhe  vom  Freiherrn  von  Hùbl  in 

seiner  Arbeit:  „Beitrage  zur  Stereophotogrammetrio",  veroffentlicht  in  den  Mit- 
teduDgen  des  k.  u.  k.  militiirgeographischen  Institutes  in  Wien,  XXIV.  Band, 

Wien  1905,  aufgenommen  woi-den  sind  und  die  fur  die  Stereophotogrammetrie 
fragelos  Bedeutung  beaitzen. 

In  dem  71  Seiten  umfassenden  neunten  Kapitel  werden  die  Anwendungen 
der  Stereophotogrammetrie  und  ausgefûhrte  Arbeiten    vorgefuhrt.    Der    Autor,    der 

Arohiv  fur  Photogrammetrie.  r. 
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die  photogrammefcrische  Literatur  sehr  genau  kennt,  hat  iu  dieseni  Kapitel  des 
Bûches  eine  schône  Zusammenstellung  aus  den  Origiualarbeiten  geboteii.  Er  geht 
zuerst  auf  die  Anwendung  der  Stereopliotogrammetrie  fur  Ingenieurzwecke  ein  und 
stûtzt  sich  auf  die  Erfahrangen  und  Publikationen  des  osterreichischen  Hauptmannes 
S.  Truck;  hierauf  wird  die  Stereophotogrammetrie  im  Dienste  der  Arcliitektur 

behandelt,  wobei  die  grundlegende  Arbeit  des  General  v.  Hûbl:  „Das  stereogramme- 

triscbe  Vermessen  von  Architekturen",  Wien  1907,  herangezogen  erscheint  und 
auch  die  schonen  Abbildungen  nebst  dem  ausgefùhrten  Beispiele  auf  einer  Tafel 
im  Texte  geboten  werden.  Die  schone  Verwertung  der  Stereopliotogrammetrie  fur 
die  Bestimmung  des  GeschoCaufschlages,  welche  die  ôsterreichische  Kriegsmarine 

auf  dem  Marineschiefiplatze  in  Pela  im  Jahre  19' iT  zuerst  gezeigt  hat  und  die  Ver- 
suche  in  der  Broschiire  des  LinienschifFsleutnant  F.  Neuffer:  „Die  Portée-Ermitt- 

lung  bei  SchieCversuchen  gegen  die  See"  in  „Mitteilungen  aus  dem  Gebiete  des 
Seewesens",  Pola  1907,  beschrieben  sind,  hat  der  Au  ter  aufgenommeu,  wodurch 
sein  Werk  fiir  den  Marineur  an  Interesse  gewinnt. 

Das  stereophotogrammetrische  Instrumentarium,  sowie  eine  klare  Darstellung 

der  Methoden,  deren  sich  die  deutsche  Kriegsmarine  gelegentlich  der  Forschungs- 
reise  S.  M.  S.  ̂ Planet"  bei  ihren  photograminetriachen  Aufnahmen  von  Kûsten 
und  Hafen  bedient  hat,  werden  in  klarer  Darstellung  geboten. 

Die  auBerst  intéressante  und  verdienstvoUe  Anwendung  der  Stereophotogramme- 
trie zur  Messung  der  Meereswellen  wird  sehr  ausfûhrlich  behandelt;  Staatsrat 

Thiele  stûtzt  sich  auf  die  grundlegende  Arbeit  von  Prof.  W.  Laas  von  der  Ber- 
liner  technischen  Hochschule,  der  seine  Studien  in  der  Zeitschrift  des  Vereines 

deutscher  Ingenieure,  Berlin  1905,  unter  dem  Titel:  „Photographische  Messung 

der  Meereswellen",  publiziert  hat  und  die  berechtigtes  Aufseheu  erregt  liaben. 
Es  wird  in  ûberzeugender  Weise  gezeigt,  daB  die  Stereophotogrammetrie 

auch  in  der  Astronomie  ein  weites  und  dankenswertes  Anwendungsgebiet  besitzt. 

Da  sind  es  vornehmlich  die  grundlegenden  Arbeiten  von  Prof  Dr.  Wolf  in  Heidel- 
berg  und  von  Dr.  C.  Pulfrich,  welche  die  Stereophotogrammetrie  bei  Auffiudung 
neuer  Planeten  mit  Hilfe  des  Stereokomparators,  bei  telestercoskopischen  Meteor- 
aufnahmen  usw.  vorfûhren. 

Da  der  Stereokomparator  Pulfrichs  vorteilhafte  Verbesserungen  erfahren 
hat,  so  sind  einige  neue  Formen  desselben  gebaut  worden,  welche  auch  besonderen 
Zwecken  dienen;  dièse  kommen  ira  zehnten  Kapitel  zur  eingeheuden  Besprechung. 
Auch  das  Blink-Mikroskop  wird  im  Détail  in  Wort  und  Bild  behandelt  und  seine 
Anwendung  gezeigt. 

Die  neuesten  Errungenschaften  der  atereoskopischen  Messung  kommen  in 
dem  schonen  Apparate  Dr.  Pulfrichs,  dem  Stereometer,  zum  Ausdrucke,  mit 
welchem  ein  neues  Verfahren  der  Korpervermossung  gegeben  wurde;  an  dièses 

reiht  sich  die  Stereometerkamera,  welche  schonen  Apparate  des  Karl  ZeiB-Werkes 
im  elften  Kapitel  behandelt  werden. 

Den  SchluB  des  reichhaltigen  zweiten  Uandes  bildet  eine  kurze  Schilderung 

dos  Autostereographen  des  k.  k.  Oberleutnants  v.  Orel,  wolchen  Namen  Prof. 
Dolegal  dem  interessanten  Instrumente  gegeben  hat,  das,  mit  dem  Stereokomparator 

Pulfrichs  verbunden,  selbsttiltig  die  Lage-  und  HOhenbestimmung  der  stereo- 
skopisch  ausgemessenen  Raumpuukte  liefert. 

Der  dritte  Band  des  verdienstvollen  Workes  von  Thiele,  wclcher  bercits 
im  Miirz   dièses  Jahrcs   orscliiencu    ist,   i.st  der 

Photographischen  Aufnahme  aus  dem  Luftballone 

gewidmet.  Auf  diesem  Gebiete  ist  Staatsrat  Thiele    eine  Autoritiit  ersten  Ranges 

und  der  stattliche  244   Seiten   mit  153  Textliguron    und    H  Tafeln    l)ildende    Band 
ist  von  allergroBtem  Intéresse. 

Im  ersten  Kapitel  scliildort  der  Verfasser  die  Entwicklung  vor  Ballon  photo- 

graphie; von  don  ersten  Ballonaufnahmen   Nadars   iin  Jahre    1«55   ausgehend,  geht 
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er  anf  die  Anwendung  der  Ballonphotographie  fiir  Kriegszwecke  in  Amerika  (Be- 
lagerung  von  Richmond  186  i:  ûber,  fùhrt  die  Arbeiten  von  Triboulet,  Desmarets, 
Tissandier  und  Ducoin  usw.  vor  und  befaût  sicb  eingeliender  mit  den  photographi- 
schen  Arbeiten  russischer  Aeronauten.  Da  werden  die  schônen  Resultate  Kowan- 

ko8  auch  ira  Bilde  vorgefuhrt.  Den  neueren  Bestrebungen,  die  Ballonphotographie 
in  den  Dieust  der  Topographie  zu  stellen,  wird  besondero  Aufinerkaamkeit  ge- 
widmet,  der  automatische  Apparat  von  (Jailletet,  jener  von  Baron  Bassus  in 
ilûnchen  besprochen,  weiters  auch  kursorisch  auf  die  Théorie  der  Ballonphoto- 
grammetrie  hingewiesen,  wobei  in  den  FuCnoten  die  bedentendsten  Erscheinungen 
der  einscWLiigigen  Literatur  vermerkt  erscheinen. 

Dièses  einleitende  Kapitel  gibt  ein  ubersichtliches  Bild  ailes  dessen,  was 
mit  der  Ballonphotographie,  respektive  Photogrammetrie  vorhanden  i.st. 

Nun  geht  der  Autor  im  zweiten  Kapitel  auf  die  Aufgaben  der  photogra- 
phischen  BallonaQfuahmen  ûber;  er  erôrtert  die  Bedeutung  der  Ballonaufnahmen 
fur  militarische  Zwecke,  fiir  die  Kartographie,  fur  Eisenbahntrassierungsarbeiten, 
fur  die  hydrographische  Aufuahme  usvr. 

Das  dritte  Kapitel  ist  der  Schilderung  der  photographischen  Objektive  ge- 
widmet,  die  fur  Ballonaufnahmen  in  Verweudung  atehen.  Es  wurden  die  nôtigen 

Eigenschaften  eines  photogi-aphischen  Objektives  fur  beriibrte  Zwecke  besprochen, 
das  Teleobjektiv  eingehender  behandelt,  auf  die  Beschreibung  des  Telefot  einge- 
gangen.  Die  Momentverschlûsse  und  die  Expositionsmesser  usw.  werden  in  ihrer 
Einrichtung  gegeben. 

Im  vierten  Kapitel  werden  die  speziellen  Apparate,  die  fiir  Ballonaufnahmen 
konstruiert  worden  sLnd,  beschrieben  und  auch  die  besonderen  Einrichtungen 
geschildert),  die  vorhanden  sein  mùssen,  um  das  photographische  Bild  in  be(iuemer 
Weise  fur  MeBzwecke  zu  verwerten  Es  werden  die  franzôsischen  und  italienischen 

Kameratypen  angefûhrt,  die  Instrumente  des  verdieustvoUen  russischen  Kapitàns 
Uljanin.  sowie  des  deutschen  Ingénieurs  Maul  (sein  Raketen apparat)  geschildert 
und  eine  Reihe  gelungener  Abbildungen  dem  Léser  geboten  und  schlieClich  die 
Pan  oram  en  apparate  von   Cailletet  und  Scheimpflug  behandelt. 

Es  ist  ja  bekannt,  daC  Staatsrat  Thiele  seit  mehr  als  einem  Jahrzehnte  sich 
intensiv  mit  Ballonphotogrammetrie  befaBt;  als  Frucht  seiner  Studien  und  Versnche 
sind  seine  automatischen  Panoramenapparate  zu  betrachten.  Eine  kurze  Schilderung 

der  Einrichtungen  und  Wirkungsweise  dièses  ,  Automatischen  Panorameuapparates", 
den  Thiele  schon  mehrfach  praktisch  erprobt  hat,  wird  gegeben. 

Das  gechste  Kapitel  behandelt  eine  wichtige  Materie,  namlieh  die  geometri- 
schen  Grundlagen  der  Ballonaufnahmen  und  die  Herstellung  der  Plane 
aus  denselben.  Es  wird  die  Orientierung  der  Ballonaufnahme  behandelt,  die  Ver- 

wertung  der  geneigten  Ballonaufnahme  erôrtert,  die  rechuerische  und  kousti'uktive 
Verwertung  der  adjustierten  photographischen  Bilder  gezeigt.  Thiele  entwickelt  die 
Théorie  seines  Perspektometer-s,  zeigt  seine  Verwendung  und  demonstriert  die 
Veiwertnng  des  Panoramographeu.  Auch  wird  auf  die  Rekonstruktion  aus  den 
Ballonphotogrammen  eingegangen. 

Das  siebente  Kapitel  ist  in  Anbetraoht  seiner  Wichtigkeit,  weil  die  Methodon 

geboten  werden,  nach  welchen  die  Rekonstruktion  von  topographischeu  Plànen  aus- 
gefuhrt  wird,  recht  umfangreich  und  fûUt  nahezu  60  Seiten  aus.  Da  werden  sehr 
sorgfàltig  die  Verfahren_  geschildert,  die  sich  erprobt  haben.  Hauptmann  Uljanins 
Verfahren  zur  schnellen  Distanzbestimmung  aus  ârophotographischen  Aufnabmen, 
sowie  die  grundlegenden  Arbeiten  des  Mûnohener  Professors  Finstcrwalder 
finden  eine  eingehende  Wiedergabe.  Die  Verwendung  des  Stereokomparatora  fur 
Ballonaufnahmen,  welche  der  verstorbene  Hofrat  Professer  Dr.  A.  Schell  in  seiner 
Publikation:  ,Die  stereophotogrammetrische  Ballonaufnahme  fiir  topographische 

Zwecke"'  entwickelt  hat,  fùhrt  Thiele  vor;  auch  die  Apparate  und  Met^^oden  des 
italienischen  Offiziers  Ranza,  sowie  der  Stereopanoramograph  von  Thiele  kommen 
zur  Behandluug. 
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Eine  wichtige  Materie  wird  im  achten  Kapitel  abgehandelt  :  „Die  Trans- 

formation von  geneigten  Aufnahmen."  Das  Strebeu,  Ballonaufnahmen,  die  auf  einer 
geneigten  Ebene  aufgenommen  worden  sind,  daG  sie  so  erscheinen,  als  wâren  sie 
auf  eine  horizontale  Platte  aufgenommen  worden,  ist  daB  Ziel  zahlreicher  Forscher. 
Der  osterreichische  Hauptmann  Theodor  Sclieimpflug  arbeitet  mit  Erfolg  seit 
einem  Jahrzehnte  an  der  Lôsung  dièses  Problems;  sein  Perspektograph  ist  das 
Résultat  seiner  Stndien.  Der  Altmeister  der  Photogrammetrie,  Oberst  Laussèdat, 
gab  auch  einen  Apparat  an  und  der  vorstehend  genannte  italienische  Offizier 
Ranza  baute  gleichfalls  einen  Apparat  fur  dièse  Zwecke. 

Im  neunten  Kapitel  werden  die  Mittel  besprocben,  welclie  den  photographischen 
Apparat  ûber  die  Erde  in  gewiinscbte  Hohe  bringen  sollen.  Es  wird  die  Ein- 
riehtung  der  Drachen,  jene  der  Aerostaten  und  Raketen  geschildert  ;  Lierbei  gibt 
Thiele  eine  eingehende  Darstellung  jener  Einrichtungen,  die  er  bei  seinen  groBen 
praktischen  Arbeiten  erprobt  bat. 

Im  zebnten  Abschnitte  werden  die  Feldarbeiten  beschrieben,  welche  bei  topo- 
graphischen  Aufnahmen  mittels  Ballonphotogrammetrie  auszufûhren  sind;  Thiele 
schreibt  da  seine  eigeuen  Erfahrungeu  nieder,  die  er  gemaoht  hat  und  die  er 
Gelegenheit  batte,  auf  ihre  Giite  zu  prùfen. 

Der  elfte  Abschnitt,  welcher  den  Hausarbeiten,  alao  der  Rekonstruktion  von 
Ballonaufnahmen  gewidmet  ist,  wird  in  gewùnschter  Ausfiihrliehkeit  gehalten  : 
hierbei  gibt  Thiele  in  erster  Reihe  seine  Verfahren  wieder.  In  diesem  Abschnitte 
sind  auch  die  Instrumente  aufgenommen,  welche  der  techuische  Oberoftizial  des 
k.  u.  k.  militargeographisclieu  Institutes  in  Wien,  J.  Tschamler,  in  geluiiçrenen, 
gut  funktionierenden  Modellen  angefertigt  und  die  er  mit  Erfolg  bei  seinen 
Arbeiten  verwendet  hat.  Tschamlers  Stereokomparator,  sein  Planograph  werdon 
beschrieben  und  erscheinen  in  guter  Abbildung. 

Was  die  Genauigkeit  von  photographischen  Arbeiten  aus  BaUonaufnahmen 
betrifift,  so  wird  auch  auf  dièse  n.ïher  eingegangen. 

Im  letzten  Abschnitte  des  dritten  Bandes  wird  die  Tcchuik  der  VergrôBerung 
und  die  Herstellung  der  Projektion  besprochen. 

Acht  sehr  schon  ausgcfiihrte  Tafeln  sind  dem  Bande  beigegeben;  sie  steilen 

photographische  Aufnahmen  und  rekonstruicrte  Plilne  dar,  die  mittels  des  Auto- 
panoramographen  von  Thiele  ausgefiihrt  worden  sind,  sowie  ilulSerst  gehingeuo 
Proben  von  Transformationen,  die  Hauptmann  Schoimpflug  mit  seinem  Pt^rspekto- 
graphen  gemacht  hat. 

Das  Werk  des  Staatsi-ates  Thiele  zeiehnet  sich  durch  eine  cinfache  und 
klare  Diktion  aus;  die  Ausstattung  ist  eine  vorzûgliche,  die  Eiguren  deutlich  und 
die  Tafeln   mustergiltig. 

Wir  kônnen  Staatsrat  Thiclo  zu  seiner  Arbeit  beglûckwttnschen ;  sie  wird 

allseitig  Anerkennung  finden  und  wird  gewlB  dem  Autor  hohe  Befriedigung  ver- 
schaften. 
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Vereinsnachrichten. 

Jahresversammiung,  am  12.  Februar  1909. 

Jahresbericht,  erstattet  vom  Ob manne. 

Seit  dor  letzten  Jahresversammiung,  welehe  am  6.  Marz  190S  stattgefunden  hat,  sind 

elf  Monate  verstriohen,  in  vveli'hem  Zeitraume  die  Vereinsleituno'  bestrebt  war,  im  satzungs- 
raâlSigen  Sinne  MaBnalimen  zu  treffen,  um  den  Zweek  des  Vereines  zu  erreichen. 

Die  rcgelmaBig  abgehaltenen  Monatsversammlungen  iibten  ertreulicherwelse  eine  niclit 
unbedeutende  Anziehungskraft  aus,  so  zwar,  da(3  sie  aile  sehr  gut  bcsucht  waren  und  Zeugnis 
gaben  von  dem  regen  Interesse,  das  der  Photogrammetrie  entgegengebraoht  wird. 

Es  sprachen  : 
1.  Am  8.  April  1908  Hauptmann  Th.  Scheimpflug:  ,.Ûber  die  Entwicklung  und 

den  derzeitigen  Stand  der  llallonphotogrammetrie"  ;  Prof.  Hartwig:  ..Stereophoto- 
grammetrisehe  Vermeasung  liei  geneigter  und  vertikaler  Basis' .  K.  u.  k.  Oberleutnant  E.  von 
Orel  maehte  eine  intéressante  Mitteilung  ûber  einen  von  ihm  konstruierten  und  im  niathe- 
mathiseh-mechanisehen  Institute  der  Gebrûder  Rud.  &  Aug.  Rost  ausgefûhrten  Apparat  fur 

stereophotogrammetrische  Zwecke:  „Autostereograph"; 
2.  am  26.  November  1908  Univer.sitâtsdozent  Prof.  Dr.  N.  Herz;  ..Photogrammetrie  im 

Dienste  der  Astronomie"; 
3.  aui  7.  Jauuar  1909  Hauptmann  8.  Truck:  ,,Die  Praxis  stereophotogrammetrischer 

Feldarbeiten  fur  Ingenieurzweeke'  und 
4.  am  12.  Februar  1909  teehnischer  Oberoffizial  F.  PicUler:  „Die  Technik  der 

Photographie  fiir  die  Zwecke  der  photographisehen  MeCkunst". 
Bei  lien  Vortrâgen  in  den  Monatsversammlungen  gelangten  aucii  photogrammetrische 

Arbeiten  zur  Ausstellung;  so  war  der  Vortrag  des  Hauptmannes  Th.  Scheimpflug  durch 
eine  âuBerst  reiehhaltige  und  instruklive  KoUektion  von  mit  seinem  Photoperspektographen 
hergestellten  Transformationen  von  Ballonaufnahmen,  welehe  wegen  ihrer  Schônheit  all- 
gemeinen  Beifall  tanden,  Ulustriert. 

Auch  Hauptmann  S.  Truok  hat  seinen  Vortrag  durch  einen  Teil  seiner  photo- 
grammetrisehen  Arbeiten  beleuchtot;  man  batte  Gelegenheit,  das  Résultat  stereophotogramme- 

trischer Aufnahraen  fiir  Ingenieurzweeke  in  einem  schônen  Schichtenplane  zu  betrachten, 
dem  Stereophotogramme  zur  Illustration  beigegebeu  waren. 

Selbstredend  ist  der  Projektionsapparat  bei  den  Vortrâgen  im  ausgiebigsten  Mal3e 
verwertet  worden  und  hatten  die  Vortr;igenden  Gelegenheit,  dièses  vorzûgliche  Hilfsmittel 
mit  Vorteil  zu  benutzen. 

Gelogentlieh  der  Monatsversammluugeu  wurde  vom  Obmanue  die  photogrammetrische 
Literatur,  sei  es  in  seibstândigen  Werken  oder  in  Journalartikeln,  in  Kûrze  besprochen  und 
vorgelegt,  wodurch  eine  erwiinsehte  Information    in   die.«er  Riehtung  erzielt  werden  konute. 

Der  Zweek  der  Gesellseliaft  wurde  aueh  dadurch  im  hohen  MaSe  gefôrdert,  dal3  Mit- 
gUeder  unserer  Gesel'schaft  sii'h  durch  Abhaltung  von  faehwissenschaftlichen  Vortrâgen 
um  die  Interessen  des  Vereines  bpmûht  haben,  und  zwar: 

1.  Staatsrat  R.  Thiele:  „Pliotogrammetrie,  Stereophotogrammetrie  und  Aerophoto- 

topographle"  in  „Mo8kauer  kaiserlieher  Ingenieursohule"  am  2.  April  1908. 
2.  Prof.  E.  Dolezal:  „Photogrammetrie  in  der  Arehitektur  und  in  der  Denkmal- 

pflege"  am   „VIII.  internationalen  Arehitektenkongresse  in  Wien,  den  21.  Mai  1908. 
3.  Prof,  E.  Dolezal:  „Ûber  Ballonphotogrammetrie"  am  9.  Januar  1909,  in  der 

Plenarversammlung  des  „Osterreichischon  Ingénieur-  und  Arehitektenvereines". 
4.  K.  u.  k.  Oberlieutenant  E.  v.  Orel:  Die  Photogrammetrie  im  Dienste  der  militâ- 

rischen  Landcsautnahme"  im  ..Wiener  Photoklub"  am  25.  Jânner  1909. 
ô.  Staatsrat  R.  Thiele:  „Ûber  die  gegenwârtigen  Arbeiten  dor  Stereopliotogrammetrle 

mit  besonderer  Berûoksichligung  der  Kùstenaufnahmen  der  Spitzborgenexpeditiou  im 
Sommer  1907'  in  der  „Kaiserlich  ruasischen  geographisoheu  Gesellschaft"  in  St.  Petersburg am  29.  Januar  1909. 
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Was  die  TâtigUeit  der  Vereinsmitglieder  betiùtfc,  wodurch  die  photographische  MeB- 
kunst  eine  bedeutende  Fôrderung  ertahren  bat,  so  seien  besonders  hervorgeboben:  Die 
intensive  Betâtigung  des  Hauptmannes  Sebeimpflug,  die  BallonphotogrammetrJe  auszu- 
bauen  und  sie  mit  Erfolg  in  den  Dienst  des  Topograpben  zustellen.  dielebrreielien  Arbeiten 
des  Hauptmannes  S.  Truek  bei  stereopbutogrammetrischen  Aufnalimeu  fur  Ingenieurzwecke, 
die  er  in  der  Sommeikampagne  1908  in  Kârnten  ausgef  îhn  hat,  die  stereophotogrammetrisehen 
Arbeiten  fur  Trassierungszwecke  des  Ingénieur  F.  Hafferl  weleber  intéressante  Studien  in 
dieser  Riehtuug  angestellt  bat,  von  denen  zu  erwarten  ist,  daB  sie  in  so  maneber  Ricbtuug 

Klârung  bringen  werden,  denn  es  ist  nicht  unbekannt.  mit  wel''hBr  Grûndlichkeit  und  Sacb- 
kenntnis  dieser  erfabrene  Ingénieur  und  Pbotogramroeter  seine  Studien  verfolgt;  der  k.  u.  k. 
teebnlsc'be  Oberoffizial  J.  Tschamier  beschâftigte  siob  mit  pbotogrammetrischen  Aufnahmen 

am  Aat-bensee  in  Tirol,  im  Gebiete  [der  ..Hohen  Wand'  bei  Wiener-Neustadt  und  arbeitete 
an  der  Rekonstruktion  von  Ballonaufnahmen,  welebe  Arbeit  in  mebrfacber  Richtung  lebr- 
reiobe  Resultate  ergeben  haben. 

Die  Vereinsleitung  scbritt  um  die  Bewilligung  Ton  Subventionen  ein,  indem  sie  an 
die  versc-biedenen  Ministerien  Siibvent  onsgesuebe  ricbtete.  Es  ist  gereebtfertigte  Hoffnung: 
vorhanden.  dafi  unsere  Gesellsohaft  von  Seite  der  staatlicben  Behôrden  die  Wertsehâtzung 
und  Wûrdigung  erfâhrt,  die  ihr  gebûbrt,  und  hoffentlich  wird  die  Vereinsleitung  bei  der 
Jahresversammlung  1910  ûber  gùnstige  Erfolge  beriehten  kônnen. 

Bezûglicb  der  Geldgebarung  gibt  der  folgende  Kassabericbt  pro  1908  die  gewûnschte 
Cbersicbt;  die  Recbnungen  und  Bestânde  wurden  von  den  Revisoren  ûberprûft. 

Kassabericbt  pro  1908. 

Soll  Haben 

A-        1  K 
Am  1.  Januar  1908:  Am  31.  Doz.!mber  1908; 

An  Barbestand   52.03       Per  Postspesen   2. '.94 
Am  21.  Januar  1908:  „     Druoksaehen   73.80 

An  Zinsen  pro  190*        1.94  i      ,,     Laternbilder   2-i.— 
Am  31.  Dezember  1908:  !      „     Auslagen  des  Scbriftfûbrers  .    .    .     48.44 

An  Beitrâgen  pro  1907   til.53  |      „     vorgetragene  Beitrâge  pro  1907   .     18. — 
^  ..      1908   510.—   !       „  „  „  -,     1908    .     G6.— 

,.    rûckstândigen  Beitrâgen  pro  1907     18. —         „     Barbestand   457.32 

,.  ,  „  ■•     1908     Gi'..—    
709.50  [  709.50 

Am  1.  Januar  1909:  An  Barbestand    .  457.32  i 

Obinann:  Revisoren:  Schriftfiibrer: 

E.  Dolezal  m.  p.  A.  Rost  m.  p.  G.  Otto  m.  p. 
G.  Meznik  m.  p. 

Der  Bericht  wurde  genebmigend  zur  Kenntnis  genommon.  Nun  wurde  an  die  Wahl 
der  Vereinsleitung  fur  19:i9  gesobritten. 

Satzuiigi!gemâB  Bcheiden  aus  der  Vereinsleitung  aus: 

Obmannstellvertreter: 

Dr.  E.  Brûckner,  o.  ô.  Professor  an  der  k.  k.  Univeraitât  in  Wien. 

Scbriftf  ùb  rer: 

Tli.  Sebeimpflug.  k.  u.  k,   Hauptmann  a.  D. 

AusscbuQmitglieder: 

L.  Arndt,  k.  k.  Baurat  im  k    k.  Ministerium  fur  offentliche  Arbeiten. 
S    Truek,  k.  u.  k.  Hauptmann  a.  D.,  behOrdl.  autor.  Zivilgeometer. 
Prof    F.  Wang.  k.  k.  Miniaterialrat  im  k.  k.  Ackerbauministerium. 

Die  Wahl  ergab  folgendes  Ergebnis. 

Obmann : 

E.  Dolezal,  o.  0.  Piofessor  der  k.  k.  technisclien  Hochsohule  in  Wien. 

Obmannstellvertreter: 

F.  Schiffner,  k.  k.  Realscbuldirektor  in  Wien,  bisheriger  II.  Obmnnnglellverlreter . 
J.  Khu,   k.  u.  k.  Hauptmann    des    Eisenbalin-    und    Telegraphenreginientes,    zugetoilt    dem 

k.  u.  k.  KeicbskriegaminiBterium,  bisberigoa  AussohuBmitgliod. 
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Schriftfiihrer: 

Dr.  Th.  Dokulil,  AdjunUt  fier  k.  k.  teohnisolifn  Hochsohule  in  Wien,  bibheriger  II.  Schrift- 
fùlirer. 

E.  RiUer   v.    Orel,    k.    u.  k.    Oberleutnant,    zugeteilt    dem    k.    u.   k.    militârgeographischen 
Institute  in  Wien  (neu). 

Kaseenfiihrer: 

G.  Otto,  Verlreter  der  Firma  Karl  Zeil3  in  Jena. 

AusschuBmitglieder: 

R.  Dam  mer,  Arcliitekt,  Obmanngtellvertreler  der  „  Wiener  Bauhûtte". 
K.  Gartner,  Inspektor  der  k.  k.  Eisenbalinbaudirektion  in  Wien. 
H.  Freilierr    von    Go tter-Resti-Ferrari,    k.  u.  k.  Oberleutnant    a.    D.,     Ingénieur   des 

k.  k.  Ministeriums  tûr  ôffentliche  Arbeiten  (neu). 
Fr.   Ilafferl,  Ingénieur,  Gesellschafter  der  Bauunternebmung  Stern  &  llafferl  in  Wien  (neu). 
Dr.   H.  Jasehke,  Assistent  an  der  k.  k.  Sternwarte  in  Wien. 

Fr.  Fichier,    teebn,    Oberoffizial,    Leiter    der    Photographieabteilung    iin    k.    u.  k.    militâr- 
geographisphen  Institute  in  Wien. 

D.  A.  Prey,  Privatdozent  a.  d.  k.  k.  Universitât    und    der    k.  k.  leehuischen  Hoclisphule  in 
Wien,  Adjunkt  im  k.  k,   Gradmessungabureau  (neu). 

Th.  Tapi  a,  k.  u.  k.  Hauptmann  a.  D.,  o.  ô.  Professer  der  k.  k.  Hochaohule  fiir  Bodenkultur 
in  Wien  (neu). 

Dr.  J.  Wâchter,  techniacher  Rat  im  k.  k.  Techn.  Militârkomitee. 

S  e  h  i  e  d  s  g  e  r  i  e  h  t  : 

Dr.  K.  Kostersitz,  Oberlandearat. 
J.  Pachnik,  Oherbaurat  der  k.  k.  Direktion  liir  den  Bau  der  WasserstraBen. 
Dr.  A.  Schlein,    k.  k.  Adjunkt    der  k.  k.  Zentralanstalt  fur  Météorologie    und  Geodynaniik 

in  Wien. 
Ersatzmânner: 

E.  Engel,  k.  k.  Evidenzhaltungs-Oberinspektor,    Leiter    des    Triangulierungs-    und  Kalkiil- 
bureau,  Honorardozent  an  der  k.  k.  Hochsohule  fiir  Bodenkultur. 

J.  Putz,  k.  u.  k.  Hauptmann  des  Eisenbahn-  und  Telegraphenregimentes. 

Revisoren: 

R.  A.  Goldmann,  Fabrikant  photographischer  Apparate  in  Wien  (neu). 
A.  Rost,  von  Firma  Rud.  &  Aug.  Rost,  math.-mechan.  Institut  in  Wien. 

Mitgliederzahl  der  Gesellschaft. 

I>ie  Zahl  der  Mitglieder  am  Tage  der  ordentliclien  Jahresversammlung  betriigt  118. 

Die  dritte  Monatsversammiung  am  12.  Februar  1909. 

Der  Obniann  iibermittelte  den  anwesenden  Mitgliedern  der  Gesellschaft  und  ibren 
Gâsten  die  traurige  Naehricht  von  dem  Ableben  des  um  die  Geodâsie  und  Photogrammetrie 
hoehverdienten  Forschers,  Ilofrat  Dr.  A.  Schell,  emer.  o.  ô.  Professer  der  k.  k.  technischen 
Hoehschule  in  Wien,  der  am  9.  Februar  d.  J.  nach  kurzem  Leiden  verschieden  ist.  Prof. 
Dole^al  gab  den  Anwesenden,  welche  sieh  zum  Zeichen  der  Trauer  von  ihreu  Sitzen  er- 
hoben  haben,  ein  klares  Bild  von  der  mannigfaltigen  und  erfolgreichen  Tiitigkeit  des  Ver- 
storbenen  als  Lehrer  und  Forscher,  wobei  er  insbesondere  seine  uneruiûdliche  TStigkeit  auf 
dem  Gebiete  der  Photogramnietrie  sohilderte  und  betonte,  dal3  dor  Geist  des  verstorbenen, 
in  den  weitesten  Kreisen  riihmliclist  bekannten  Lehrers  in  seinen  Schiilern  fortlel)en  und 
daB  die  von  Hofrat  Prof.  Dr.  A.  .Schell  ausgostreute  Saat  zum  Nutzeu  der  Wisaenschaft 
und  zur  Ehrung  des  Dahingeschiedenen  voraussichtlich  roiclie  Friichte  trageu  wird. 

Nach  Mitteilung  iiber  die  Aufnahme  neuer  Mitglieder  und  ûber  die  Angelegenheiteu 
der  GeseUschatt  legte  der  Obmann  dann  der  Versanimlung  zwei  Publikationen  vor: 

„Versuch  photogrammetrisoher  Kiistenautnahnien  gelegentlich  ciuer  Spitz- 

bergenexpedition  im  Sommer  1907'  von  F.  K.  v.  Book,  Hauptmann  ira  grolien 
Generalstabe,  Sonderabdruck  ans  dor  „Zeit3chrift  der  Gesellschaft  der  Erdkunde'' in  Berlin  1908,  und 

„The  Panoramic  caméra  applied  to  l'hoto-Topograpliii'  Work"  von  Charles 
Will  Wright  in  Washington, 

welche  beide  Arboiten  zwei  wichtige  Anwcndungsgebictc  der  Photogrammetrie    in  anziehen- 
der  Weise  behandeln. 
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Cber  EinladuDg  des  Obmannes  liielt  der  teehnische  Oberoffizial  Fritz  Piehler,  Leiter 

der  Photographieabteilunï  des  k.  u.  k.  militârgeographisclien  Institutes  in  Wien,  den  ange- 
kùndigten  Vortrag:  ..Die  Technik  der  Photographie  îiir  die  Zweclce  der  photograpliischen 

MeBkunst''.  Er  entwickelte  in  àuBerst  auregender  und  interessanter  Weise  die  bei  der  Auf- nahme  und  Entwicklung  des  Négatives  zu  beacbteuden  Gesiclitspunkte  und  zeigte.  in  welcher 
Weise  dièse  im  allgemeinen  fur  die  Herstellung  einer  Photograpliie  giltigen  Gruudsâtze  bei 
Aufnahmeii  fur  phologrammetrisclie  Zwecke  zu  verwerten  sind.  Er  teilte  ans  der  reichen 
FiiUe  seiner  Erfahrungen  manches  Wissenswerte  mit,  das  den  ausiibenden  Photogrammeter 
bei  seinen  Arbeiten  weseutlich  zu  fôrdern  vermag,  spracli  weiters  iiber  die  photographischen 
Bedarfsartikel  und  Utensilien  und  gab  eine  groBe  Zalil  bemerkenswerter  Eatsohlâge  fur  die 

Aufnahme  und  Entwicklung  von  Platten  bei  photogrammetrischen  Aufnahmen.  idoine  lielit- 

vollen  Darstellungen  belebte  derA'ortragende  dureh  eine  grôBereZahl  von  trefflichenProjektions- 
bildern,  an  denen  er  die  fur  photogrammetrische  Zwecke  gùnstige  Beleuchtung  des  Objektes, 
die  Schwierigkeiten  der  photographischon  Aufnahmen  im  Hoehgebirge,  die  Vorteile  der 
orthocliromatischen  Platten,  das  Lesen  einer  Photographie  und  andere  fiir  die  Photo- 
grammetrie  wichtige  Momente  der  photographischen  Teelinik  demonstrierte  und  angab,  in 
welcher  Weise  manche  Schwierigkeiten  nuf  dem  einfachsten  Wege  umgangen  werden 
kônnen. 

Nur  ein  Mann,  der  dureh  Jahre  in  der  photographischen  Praxis  der  Photogrammetrie 

gestanden  ist,  vermag  eine  so  instruktive  und  fesselnd  anziehende  Behandiung  dieser  Vor- 
tragsmaterie  zu  bieten.  Der  reiehe  Beifall,  der  zum  Schlusse  dem  Vortragenden  gespendet 
wurde,  war  das  sprechendste  Zeugnis  fiir  die  vorziigliclien  und  interessanten  Darbietungeu. 

Die  vierte  Monatsversammiung  am  12.  Mârz  1909. 

Naeh  \  erlesung  der  neu  eingetretenen  MitgUeder  und  nach  einigen  das  Vereingleben 

betreftenden  Mitteilungen  brachte  der  Obmaun  als  ueue  Bereicherung  der  fachwissenscliaft- 
lichen  Literatur  die  folgenden  bemerkenswerten  Abbandlungea  vor: 

,.Die  Bedeutung  der  Luftsehiffalirt  mit  lenkbaren  Fahrzeugen  fiir  Stâdtebau, 

Kartographie  und  Erdkunde"  von  Paul  Kahle,  Stadtgeometer  in  Braunschweig. 
in  ..Zeitschrift  fiir  Vermessungswesen",  19ii9  und 

,Die  Stereophotogrammetrie  in  der  Architoktur  und  in  der  bildenden  Kunst" 
vom  k.  u.  k.  HauptDiann  Truck  in  der  Mouatssclirift  „Wiener  Bauhûtte"  19i>'.t. 

Nun  schritt  der  Obmann  an  den  angekiindigten  Vortrag:  ..Die  MeBbildanstalt  in 
Berlin  und  ihre  Arbeiten".  Hieriiber  lesen  wir  in  einem  Berichte  in  der  „ôsterreiehisclieu 

Zeitschrift  fiir  Vermessungswesen'',  Maiheft  1909. 
Der  Vortragende  gab  eine  eingehende  Scbilderung  der  Einricbtung  und  der  Tâtigkoit 

dièses  Institutes,  welches  er  aus  eigenen  Anschauungen  kennt,  da  er  wâhrend  einer  Studieu- 
reise  Gelegenheit  hatte,  dureh  lângere  Zeit  an  den  Arbeiten  desselben  teilzunehmen.  Aus- 
gehend  von  der  Geschichte  der  Grûndung  des  Institutes  bcsprach  der  Herr  Vortragende  die 

Ràumlichkeiten,  in  denen  das  Institut  untergebracht  isl,  aowie  die  Einteilung  dieser  Râum- 
lichkeiten,  in  welcher  Beziehung  das  Berliner  Institut  aïs  raustergiltig  hingostellt  werden 
kann,  da  es  zeigt,  dafi  ein  solches  Institut  selbst  bei  bedeutender  AusdeUnung  seiner 
Agenden  keiue  Ansprûche  auf  besonders  vicie  und  ausgedebnte  Râume  maclit  und  da  terner 
dièse  Einteilung  bei  dem  genannten  Institute  in  sebr  zweckmâBiger  Weise  durchgefiihrt  ist. 
Weiters  fiihrte  der  Herr  Vortragende  die  in  dem  Institute  verwendelen  photogrammetrischen 
Aufnahmsapparate  im  Bilde  vor  und  wies  hierbei  auf  die  Unterschlede  dieser  Instrumente 
gegen  die  fiir  âhnliche  Zwecke  in  Ôsterreioh  konstruierten  Phototheodolite  hin,  bespracli 
ferner  eingehcnd  den  Vorgang  bei  dor  pliotogrammetrisolien  Aufnahme,  wclclio  in  dor  Be- 
schaffung  der  geodâtischen  Grundlagen,  der  Oriontierun^  der  Hildebcne  und  der  oigontlichen 
photographischen  Aufnalime  lieslelit,  teilto  dann  einiges  aus  seinen  reichen  Erfahrungen 
iiber  die  in  dem  Institute  geiibte  Praxis  der  Entwicklung  der  Négative  und  der  Herstellung 
der  Positive  mit  und  erlâutcrte  ausfiihrlich  den  Vorgang  bei  don  liekonstniktioneu  (1er  Auf- 

nahmen, wic  er  in  der  MeBbildanstalt  in  Berlin  praktizicrt  wini.  Neben  den  eigoniliehen 

photogrammetrischen  Antuahmen  und  der  Rekonstruktion  derselbcn  hat  die  MoCbildan.>«liill 
weiters  die  Aufgabe,  von  den  bedeutonden  Kunstdenkmalern  Deutschlauds  sogenanntu  „(;roB- 
bilder"  herzustellen,  welche  fur  Untcrriclits-  und  Demonslrationszwecke  eine  ganz  liervor- 
ragende  Bedeutung  habeu  und  dureh  die  der  kunstgeschiohtliclie  Unterricht  wusenllieh  go- 
fOrdert  und  unterstiitzt  wird.  Der  Herr  Vortragende  bcsprach  ausfiihrlicli  die  Herstellung 
dieser  GroSbilder,  welelin  meistens  durcli  VergrOÛerung  der  photr>graniraetrischeu  Aufnnhmen 
erhalten  werden  und  tcilte  aucli  hier  nianelie  fur  don  Pr:iktiker  aehr  beaclitensworte 

Gesichtspunkte  aus  dcin  reichen  Schatze  seiner  Erfahrungen  mil  Eine  wesentlii-lio  Unler- 
stùtzung  und  Belebung  erfuhr  der  Vortrag  dureh  die  Vorfiihrnng  einer  grfiBoren  Anzahl 
von  Projektionsbildern,  unter  denen  sich  die  Ansicht  des  ehemaligen  BauaUademiegebâudos, 

in  wclohem  die  MeBbiblanslalt  untergebi  acht  ift,  der  GrundriB  (h  s  liislitutes,  das  von  dcm- 

eelben  verwendete  photogrammetrische  Inslrumentariiim  und  endiich  oin  l'orlrSt  des  Ke- 
grûnders      und     bisherigen     Leiters     der    MeBl)ildanstalt,     des     Gelieimen     Buuratcs     Prof. 
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Dr.  A.  Meydenbauer,  sowie  einige  Phototheodolite  ôsterreichischer  Konstruktion  befanden. 
VerTollàtândigt  wurdp  'las  Bild  der  Tâtigkeit  des  Institutea  durcli  eine  groBe  An/.abl  aus- 
gestellter  Arbeiteu  dcsselben.  Dièse  Ausslellun;^  umfaQte  die  OriginaJaufnahmen  und  die  aus 
denselben  erhalteueu  Rekonstruktionen  (Ansichten,  Grundrisse,  Lângensclinitte  und  Quer- 
schnitte)  des  Dômes  von  Bamberg.  des  Munsters  von  Freiburg  und  des  Rathauses  in  Tanger- 
mûnde,  welcli  letzteres  unter  der  Mitwirkung  des  Herrn  Voilragenden  aufgenommen  und 
Ton  ihm  selbst  in  iler  MeBbildanstalt  zu  Berlin  rekonstruiert  wurde,  eine  grOBere  Anzabl 
von  VergroCerungen  nach  den  Originalaufiiaiimen  und  die  in  zwei  Albums  zusammen- 
gestellteu  photograuiiuetrisehen  Aufuatiœen  in  Konstantinopel.  Besonderen  Beifall  erregten 
die  voii  der  Neuen  Photographischen  Gesellschaft  in  BerlinSteglitz  hergestellten  Reproduk- 
tionen  der  pUologranimetrischen  Aufnahmen  des  Institutes,  welclie  t-benfalls  in  bedeuteoder 
Anzahl  der  Versammlung  vorlagen.  Die  Reproduktionen,  welclie  in  OriginalgrôCe  (40  X  40  «n) 
augetertigt  werdcn  und  in  geradezu  kûnstlerischer  Weise  ausgefiihrt  sind,  kônnen  von  der 
genannten  Gesellsciiaft  zu  einem  im  Verhâltnisse  zu  ilirem  kûnstlerisclien  Werle  sehr 
niedrigen  Preise  einzeln  bezogen  werden  und  bilden  gleichfalls  ein  so  hervorragendes  llilfs- 
mittel  im  kunsthistorischen  Unterrichte.  daB  sie  an  keiner  Stâtte,  an  der  dieser  Unterricht 
betrieben  wird,  felilen  sollten.  Mit  dem  Wuusche,  daB  auch  in  Ostcrreicli  in  absehbarer  Zeit 
an  die  Grùndung  einer  Institution  gegangen  werde.  welche  naeh  der  nur  allein  rationellen 
Méthode  der  photogrammetrischen  Festle^ung  die  zahlreielien  kunsthistorischen  Eaudenkmale 
unseres  Vaterlandes  in  einem  Archive  sammelt,  seiiloB  der  Herr  Vortragende  seine 
interessauten  und  belehrenden  Ausfùhrungen,  fur  welche  ihm  die  Versammlung  mit  dem 
lebhaftesten  Beifall  dankte. 

Die  funfte  Monatsversammiung  am  15.  April  1909. 

Naeh  Mitteilung  der  neu  eingetretenen  Mitglieder  legte  der  Obmann  die  neuen  Pobli- 
kationen  vor,  und  zwar  : 

1.  R.  Thiele:  Phototopograpliie  nacli  ihrem  gegenwârtigen  Stande,  III.  Band, 
Luflballonphotogrammetrie,  Petersburg  1909. 

2.  Prof.  Dr.  E.  Kohlschûtter:  ,Stereophotogrammetrisehe  Arbeiten  wâhrend 

der  Forschungsreise  S.  M.  S.  Planet  ISO^vUT,  Wellen-  und  EiisteDaufnahmeD'' 
aus  dem  groËen  Werke. 

3.  ..Internationales  Arehiv  fiir  Photogrammetrie",  I.  Band,  Heft  4. 

Cber  Eiuladung  des  Obmannes  hielt  nun  der  k.  u.  k.  Hauptmann  und  Kapitân  1.  F. 
Theodor  Seheimpflug  den  angekûndigten  und  hochinteressanten  Vortrag:  ..Cber 
Orientierung  von  Ballonaufnabmen  mit  einer  vorliiufigen  Mitteilung  ûber  ein  neucs  ôkono- 

piiscbes  Rechenverfahren  bei  Ausgleiehungen." 
Der  Vortragende  bebandelte  in  seinen  durch  eine  groBe  Anzahl  von  Projektionsbildern 

unterstiitzten  Ausfiihrungen  die  beiden  folgenden,  fur  die  Praxis  der  Ballonphotogrammetrie 
grundlegenden  Aufgaben:  Bestimmung  der  absoluten  Orientierung  einer  Ballonaufnahme 
gegen  den  aufgenommeneu  Terrainteil  auf  Grund  vorliaudener  Karten  oder  Flâne  oder  mit 
Benutzung  melirerer  auf  der  Erdoberflâche  in  ihrer  relativen  Lage  gegebenen  Punkte  und 
die  relative  Orientierung  zweier  Ballonaufnabmen  gegeneinander,  welche  es  ermôglicbt,  die 
Ballonpbotogrammetrie  in  vôllig  unbekannten  Gegenden,  von  welchen  dem  Aeronauten 
keine  Karten  zur  Verfiiguug  stehen  und  in  denen  keine  durch  Triangulierung  gegebenen 
Punkte  vorhanden  sind,  fur  die  Zwecke  der  Topographie  und  Karlographie  nutzbringend 

zu  verwenden.  Der  Herr  A'ortragende  erlâuterte  die  Methoden  der  graphisclien  Lôsung  dieser 
Aufgaben  nacb  den  verschiedenen  Autoren  und  fùhrte  die  diesbezûglichen  Konstruktionen 
in  Bildern  vor.  Unter  anderen  erklârte  er  hierbei  ausfûbrlieh  die  Kckonstruktion  des  liallon- 
ortes  unter  der  Voraussetzung,  daB  der  Ballon  mit  sogenannten  Lotschniiren  versehen  ist, 
deren  Anwendung  schon  von  Professor  Scbiffner  emptohlen  wurde  und  aus  deren  Ab- 
bild'ingen  auf  dem  Photogramme  man  imstande  ist.  den  Fluclitpuukt  der  Vertikalrichtung 
und  mit  Hilfe  desselben  die  Xeigung,  aowie  die  Verschwenkung  der  photographischen 
Platte  zu  ermitteln.  bespraeh  ferner  eingeheud  die  Verwendung  des  Môbiusscben  Netzes 
zur  Lôsung  der  ereten  Aufgabe  und  ging  dann  auf  die  verschiedenen,  von  deutschen  und 
franzôsischen  Autoren  gemacbten  diesbeziiglicheu  Vorschlâge  ein,  wobei  die  grundlegenden 
Arbeiten  Finsterwalders,  Saoonneys  und  anderer,  sowie  die  fiir  die  Ballonorientierung 
konstruierten  Apparate  die  verdiente  Berûcksiohtigung  fanden.  Auch  seine  eigenen  sehr 
interessanten  und  instruktiven  Arbeiten  auf  diesem  Gebiete,  welche  sich  insbesondere  aut 
die  konstruktive  Bestimmung  der  Kernpunkte  beziehen,  erlâuterte  der  Herr  Vortragende 
und  erntete  fur  seine  wnhldurchdacliteii  und  anziehenden  Ausfiihrungen,  in  denen  er  einen 
wichtigen  Abschnitt  der  Ballonphotogrammetric  in  auziehender  Weise  bebandelte,  den  leb- 

haftesten Beifall  der  Versammlung.  Xieht  niinder  intéressant  als  die  Besproehung  der 
Orientierungsaufgabcn  bebandelte  Hauptmann  Seheimpflug  das  mit  der  Orientierung  in 
Verbindung  stebende  Ausgleicbsproblem,  fiir  dessen  Lôsung  er  unter  der  Voraussetzung  von 
nahezu  horizontalen  Platten  ein  sehr  einfaches.  auf  der  Méthode  der  fehlerzcigenden  Figuren 
beruhendes,    graphisches    Verfabren    in    groBen    Ziigen    sohilderte.     Bei    der   dem    Vortrage 
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tolgenden  Diskussion  wies  Prof.  Dr.  N.  Herz  auf  die  Môglichkeit  hin.  die  ̂ egenseitige 
Orientierung  der  Platten,  beziehungsweise  die  Bestimmung  der  Kernpunkte  der  Aufnahmen 
dann  leieht  vornehmen  zu  kônnen,  wenn  man  eine  grôBere  Anzahl  von  Aufnahmen  des- 
selben  Tenainteiles  zur  Yerfiigung  hat. 

Als  nâchster  Punkt  der  Tagesordnung  folgten  sehr  intéressante  und  mit  vielem  Bei- 
falle  aufgenommene  Mitteilungen  des  Herrn  k.  u.  k  Oberleutnants  E.  v.  Orel  iiber  den  von 

ihm  konstruierten  '  Autostereographen  und  die  mit  demselben  durehgefûhrten  Versuehs- 
arbeiten.  Der  Herr  Vortragende  teilte  zunàchst  mit,  dafi  er  das  schon  in  einer  Versaiiimlung 
des  Vorjahres  besprochene  Initrumeut  in  der  Zwisclienzeit  so  vervoUkommnet  iiabe,  daB  es 
bei  der  Ausmessung  des  stereophotogrammelrisehen  Plattenpaares  nicht  nur  die  liorizontale 
Projektion  automatiseh  registriere,  sondern  aueh  gewissermaCen  die  Ûbertragung  der  Sehichten- 
linien  ans  dem  im  Stereokomparator  wahrgenommenen  Reliefe  iu  eine  Karte  selbsttâtig 
rollziehe.  Er  fiihrte  einige  Bilder  des  ueuen,  bei  der  Firma  Karl  ZeiB  in  Jeua  in  Kon- 
struktion  betindlichen  neuen  Modelles  vor  und  braclite  weiters  eine  grôBere  Anzahl  von 

Projektionsbildern,  welehe  lehrreiehe  praktische  Beispiele  aus  dem  Gebiete  der  Stereophoto- 
grammetrie  behandelten.  Mit  dem  Ausdrucke  der  Hoffnung,  daB  es  ihm  raôglieh  sein  werde, 
in  der  niiehsten  Vortragssession  ûber  die  mit  dem  neuen  Modelle  durohuefiihrten  Rekon- 
Btruktionsarbeiten  ausfûhrlich  bericliten  zu  konnen,  sohloB  der  Herr  Vortragende  die  in 

kurzer,  jedoch  anziehender  "Weise  gegebene  Besprechung  seines  wichtigen  Hilfsapparates der  Stertophotogrammetrie. 

Bibliothek  der  Gesellschaft. 

Das  Karl  ZeiB-Werk  widmete  durcli  ihren  Wiener  Vertreter  G.  Otto  folgende  Druck- 
schriften  (Fortsetzung  aus  dem   IV.  Hefte  des  I.  Bandes,  S.  306,  307): 

Hartwig  Theodor:  ..Grundzïige  der  Stereophotogrammetrie"    aus    „Jahresberieht    der  k.  k. 
Staats-Oberrealschule  in  Steyr".  190T. 

Hiibl  Freiherr  y.:    .Die  stereophotogrammetrisehe   TerrainaufnaUme'  aus   ,, Mitteilungen  des 
k.  u.  k.  militârgeographischen  Institutes",  XXIII.  Band,   Ui04. 

Htibi   Freiherr  v.:  ..Beitrâge  zur  Stereophotogrammetrie",  ebenda,  XXIV.  Band,  1905. 
Hiibl   Freiherr    v.:      ., Das    stereophotogrammetrisehe    Vermessen     von     Architektureu''    iu 

, Wiener  Bauhùtte".  1907. 
Kohischûtter  Dr.  E.;  ,.Die    Forsehungsreise    S.  M.    S.  .Planet'    in    ,Annalen    der    Hj-dro- 

graphie  und  maritimen  Météorologie,"  1902. 
Neuf  fer  F.;  ,,Die  Fortée-Erraittlung  bei  Scliiefiversuchen    gegen  die  See"    in  , Mitteilungen 

aus  dem  Gebiete  des  Seewesens",  1907. 

Rohr  M.  V.:  ̂ Siegfried  Czapski",  in  „Zeitschrift  fur  Instrumentenkunde",  19u7. 
Rudolph  Dr.  P.:  ,.Anleitung  zur  Auswahl  der  ZeiÛ-Objektive",  Jena  190G. 

Rudolph  Dr.  P.;   ..Gebrauehsanleitung  fiir  Tele-Objektive*",  Jena  1906. Sammlung    von    lehrreichen    Katalogen    und    Beschreibungen    iiber   Photo-Objektive,    das 
Stereoskop,  den  Veranten  usw. 

Wandersleb  Dr.  E.:  ..Ûber  die  Verzeichnungsfeliler  photograpUischer  Objektive"  in  „Zeit- schrift  fiir  Instrumentenkunde,  1907. 

Staatsrat  R.  Thiele  machte    der  „Osterreichischen  Gesellschaft    fiir  Photogrammetrie"   zum 
Gesehenke  sein  groBes  Werk,    betitelt:    Phototopographie    nach  ihrem    gegenwârtigen 
Stande. 

I.  Band:  Phototopographie  und  gerichtUehe  Photogrammetrie,  1908. 
II.  Band:  Stereophotogrammetrie,  190H. 
m.  Band;  Phototopographisclie  Aufnahme  aus  dem  LuftbaUon,  1909. 

SchluB  der  Kedaktion  am   1.  .luni   1909. 
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Redaktion:   Prof.  E.  DOLEZAL  in  Wien. 

I.  Jahrgang Oktober  1910 Heft  2. 

Ûber  den  Gebrauch  der  von  mir  angegebenen  Hilfsmittel  fur 
die   Kartierung   bei   stereophotogrammetrischen  Aufnahmen. 

Von  Dr.  C.  rulfricli,  Jeiia. 

Die  von  mir  vor  etwa  7  Jahren  (Zeitschrift  fur  Instrumentenlcunde, 
Band  23,  1903,  S.  328)  angegebenen  Hilfseinrichtungen  fiir  die  Kartierung 
bei  stereophotogrammetrischen  Aufnahmea  bestehen  (siehe  Fig.  1)  in  einem 
Zeichenbrett  mit  einem  aufgeklebten  Blatt  Papier,  auf  dem  die  fiir  die 
Konstruktion  des  Planes  erforder lichen  Teilungen  gezeichnet  sind,  einem  um 
J/i   drehbaren  Metallineal  Z,   mit  einer  Millimeterteilung  am  oberen  Rande, 

einem  verstellbaren  uud  festklenmibaren  Lineal  7>o  und  dem  rechtwinke- 

Hgen  Dreieck  D.  Bei  l/j  ist  auf  dem  Zeichenbrett  eine  Metallplatte  mit 
einem  Konus  eingesetzt,  in  die  der  an  dem  Lineal  />,  angebrachte  Metall- 
konus  einfach  eingesteckt  wird. 

Mit  Hilfe  dieser  Einriehtungen  lasscu  sieh  nach  dem  friiher  ebenfalls 
angegebenen  Verfahreu  fiir  joden  in  dem  Stereoskopbild  sichtbaren  Punkt  P 

aus  den  am  Stereokomparator  erhaltenen  Werten  a\,  ?/,  und  a  =  a-, — .r._, 
die  Lage  und  die  Hôhe  des  Punktes  P  ohne  jede  Rechnung  ableiten,  allein 
durch  graphische  Konstruktion,  die  insonderheit  der  Genauigkeit  der  Pa- 
railaxenmessung  (±0,01  mm)  voUstiindig  Rechnung  trâgt. 

Arcliiv  f(lr  l'IiotoffrRmmptrie  n 
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Ûber  den  MaBstab,  in  dem  der  Plan  gezeichnet  werden  soll  und  ûber 

den  zu  wâhlenden  Abstand  der  Hilfslinie  NN  von  Jfj  0  (siehe  Fig.  1)  hat 
der  Beobachter  selbst  vor  Beginn  der  Arbeit  zu  entsclieiden.  Nach  meinen 

Erfahrungen  bereitet  dièse  Entscheidung  selbst  einem  gesehulten  Beobachter 

immer  einige  Schwierigkeiten,  und  ich  gebe  daher  im  folgenden  eine  kurze 

Anweisung,  wie  dièse  Entscheidung  ohne  Zeitverlust  und  sicher  nach 

dem  im  folgenden  angegebenen  Schéma  durchgefûhrt  werden  kann. 

Dementsprechend  schreiben  wir  die  bekannten  Formeln  fiir  £■„,  -Yund  Y: 

E,  =  B  ̂        (siehe  Fig.  2)       Eo=kB^^^ 

X  =  Eg  ~y      folgendermaBen      X  =  /io 

und  versteheu  unter  k  und  n  die  im  folgenden  niiher  bezeichneten  Koeffi- 
zienten. 

In  Fig.  2  sei  M^  stets  der  Ort  der  linken  Station,  und  J/i  O  die  Kich- 

tung  der  optischen  Achse. 

Wir  tragen  von  J/i  ans  die  Brennweite  /'  in  Millimetern  so  oft  hinterein- 
ander  ab,  als  das  Zeichenbrett  reicht,  ziehen  durch  die  einzelnen  Endpuiikte 

je  eine  Senkrechte  S,,  So,  S3,  .  .  S„  und  versehen  jede  derselben  mit  einer 

Teilung,  bei  der  das  Intervall  zwischen  zwei  aufeinander  folgenden  Strichen 

der  Reihe  nach  gleich  1,  2,  3,  .  .  n  mm  betrâgt.  Die  letzte  Senkrechte,  in  Fig.  2 

S„  =  65,  wird  auf  ihrer  ganzen  Lange  geteilt,  die  iibrigen  nur  an  ihrem 
oberen  Ende.  Die  Teilungen  bleiben  vorlâufig  unbeziffert. 

T,  und  To  sind  zwei  bezifferte  Jlillimeterteilungen  mit  dem  Nullpunkt 

auf  J/i  0.  Ihr  Zweck  ist  im  folgenden  angegeben. 

In  dieser  Weise  ist  jedes  von  der  Firma  Cari  ZeiB  gclieferte 

Zeichenbrett  vorgerichtet.  Gezeichnet  wird  zweckmaBig  auf  l'auspapier, 
das  ringsum  am  Rande  des  Brettes  angeklebt  wird.  Der  Konus  fiir  das  Dreh- 
lineal  A,  l)leibt  frei,  sein  Ort  (Mi)  ist  jederzeit  rekonstruierbar  aus  zwei  sicb 
schneidenden  Geraden,  die  man  mit  /-i  vor  dem  Herunternehmen  des  Planes 

auf  ihm  anbringt,  wobei  die  Lucke  durch  ein  aufgeklebtes  Blatt  Pai)ier  aus- 

gefûUt  wird. 

Der  MaBstab  S„  ist  jetzt  vom  Beobachter  mit  einer  doppelten  Beziffc- 

rung  (fiir  .t,  und  //,)  zu  vei'sehen.  Man  bezeichnet  den  auf  JA,  (}  liegeiiden 
Strich  aber  nicht  mit  Null,  sondern  schreibt  daneben  diejenigen  Werte  der 

j>,  beziehungsweisc  //-Skala  am  Sterookomparator,  auf  die  die  Nonicn  beim 

Justiei'cn  der  linken  Platte  (Lochmarke  und  Ilohenmarke)  eingestellt  waren 

und  beziffert  die  iibrigen  Zehner-,  beziehungsweisc  Fïmfer-Striclio  von  <.S'„ 
wie  die  Skalen  x  und  y  am  Stereokomparator.  Man  schreibt  boide  Reihen 

von  Zahlen  rechts  neben  S„,  der  Platz  links  von  iS'„  ist  fiir  die  Paralla.xen- 
angaben  bestimmt. 

Der  Beobachter  liât  sich  nunmohr  zu  entscheideu  dariiber,  in  weloliem 

MaOstabe   der   Plan   gezeichnet   werden  soll.   Man  bestimmt  zu  dem  Ende 
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Fig.  2. 
Schéma  fin-   tlio  Horstolliiiig   und    die    Beziffennis:   <ler   M:ilist:ïbo  und   fur   die  Konstruktiou 

der  Lago  und  der  I  Folie  eines  ani  Stcreokomparalnr  gemessenen  Punktes   /'. 

6* 
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durch  Messung  auf  dem  Stereokomparator  und  dureh  Rechniing  die  Ent- 
fernuno'  desjenigen  Punktes,  welcher  am  weitesten  geJegen  ist  und  in  den 
Plan  noch  mit  aufgenommen  werden  soll  und  wâhlt  dann  einen  solchen 

MaBstab  (l  mm  der  Zeichnung  =  e  m  in  der  Natur),  bei  dem  dieser  Punkt 
unnefâhr  an  das  En  de  des  Zeichenbi-ettes  zu  liegen  kommt.  Es  ist  nicht 
notwendig,  den  Plan  gleich  in  dem  vorgeschriebenen  MaBstabe  zu  zeichuen. 
Die  Reduktion  des  Planes  kann  nachher  mit  Hilfe  eines  Storchschnabels 

oder  durch  Photographie  erfolgen. 
Jetzt  ist  die  Hilfslinie  NX  in  Fig.  2  zu  ziehen.  Der  Abstand  dieser 

fur  die  Konstruktion  der  Geraden  G  G  benôtigten  Linie  von  M^  O  ist  be- 
stimmt  durch  die  Lange  der  Standiinie  B  und  durch  die  Einheit  c  des 
MaBstabes,    in    dem    der  Plan  angefertigt  werden    soll.    Man   setzt  ihn  gleich 

D      7. 

— '- —  mm,  unter  k  eine  der  Zahlen e 
25  50  „„  „  100 

5  10  —  -  20  25  50 2  3  3 

verstanden.  Man  wâhlt,  um  einen  sicheren  Schnittpunkt  (S)  von  -\'A'  und 
il  zu  erhalten,  ein  solches  k,  bei  dem  die  Linie  A' A'  in  die  Nàhe  des 
oberen  Randes  des  Zeichenbrettes  zu  liegen  kommt.  Man  trâgt  den 

7?  h 

fur     ausgerechneten  Abstand  auf  7\    und    T^    ab    und    zieht    die  Yerbin- e 

dungslinie  X.V  der  Endpunkte. 

Bei  Benutzung  der  angegebenen  Werte  fiir  /.•  ist  jedes  Intervall  der 

Teilungen  A',,  S^  .  .  .  -S',,  gleichwertig  einer  Anderung  der  Parallaxe  a  um 
20  10  8  6  5  4  3  2 

Hundertstel  mm.  VVir  beziffern  dementsprechend  die  einzelnen  MaBstàbe  mit 

ihrem  Nullpunkt  auf  M^  0  so,  wie  in  Fig.  2  beispielsweise  fur  .S  =  2,295  m, 

e  =  0,lb  (1:750)  und  A- =  50  3  geschehen  ist.  Eine  weitere  Einteilung  der 
Intervalle  der  Teilungen  auf  <S\...<S„  ist  nicht  erforderlich.  Die  Intervalle 

(in  Fig.  2  in  natûrlicher  GrôBe)  sind  so  groB,  daB  die  Eintragung  einer  ge- 
messenen  Parallaxe  auf  0,01  mm  genau  auch  ohne  eine  solche  Ililfsteilung 
nach  AugenmaB  moglich  ist. 

Nach  diesen  Vorbereitungen  kann  sofort  mit  der  Konstruktion  der 
Lage  des  Punktes  P  begonnen  werden:  Jlan  stellt  Lj  auf  a  ein,  markiert 

auf  N  N  den  Schnittpunkt  <S'  des  Lineals  mit  A'X  und  zieht  mit  dem  Drei- 
eck  (siehe  Fig.  1)  durch  S  senkrecht  zu  J/i  0  die  Gerade  (r  G.  Man  stellt 

dann  L^  auf  die  zu  7^  gehôrige  Ablesung  am  x-MaBstabe  ein  und  erhiilt  in 
dem  Schnittpunkte  F  des  Lineals    mit   G  G    sofort  den  gesuchten  Punkt  P. 

Jlan  erhiilt  endlich  den  Hôhenunterschied  1'  zwischen  J/,  und 
dem  Punkt  /-*  dadurch,  daB  man  //,  auf  die  zu  P  gohorige  Ablesung  am 

J'-MaBstabe  einstellt,  den  Schnittpunkt  7/  des  Lineals  A,  mit  G  G  markiert 
und  die  Strecke  1\Q=  Y  mit  einem  Zirkel  oder  einem  GlasmaÛstab  ausuiiBl. 

Die  absoiute  Hôhe  H  des  Punktes  P  ergibt  sich  durch  algebraische 

Addition  von  //,  und  )',  kann  aber  auch,  wenn  man,  wie  in  Fig.  2  ge- 
schelien  ist,  noch  einigo  weitere  Hilfslinien  parallel  zu  Mi  O  zieht,  ohne 
weiteres  aus  der  Zeichnung  antnomnien  werden. 
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Das  Zeicheubi-ett  sclbst  legt  man  zweckmâBig  auf  einen  besonderen  Tisch 

links  vom  Beobachter,  und  zwar  so,  daB  die  optische  Achse  il/,  0  auf  dem  Zeichen- 

brett  dor  Blicki-ichtuiig  des  Beobachters  am  Stereokomparatorgleichgerichtetist. 

In  Lândern,  in  denen  das  MetermaB  nicht  oder  noch  nicht  eingefiihrt 

ist,  empfiehlt  es  sich  bei  der  Konstruktion  des  Planes,  fiir  die  Brennweite/, 

die  Parallaxe  a  und  die  beiden  am  Stei-eokomparator  abgelesenen  Bildpunkt- 
koordinaten  a;,  und  y,  das  Millimeter  als  Lângeneinheit  beizubehalten  und  nur 

die  Basis  B,  beziehungsweise  A- .  B,  in  der  gewûnschten  Einheit  (z.  B.  in  Yards 
in  England  oder  in  Saschen  in  RuCland)  aufzutragen.  Es  ergeben  sich  dann 
durch  Konstruktion  sofort  auch  die  Werte  £o.  ̂   und  Y  in  diesem  MaBstabe. 

Jena,  im  Juli  191U. 

Neue  Instrumente  fiir  die  photogrammetrische  Aufnahme 
von  Baudenkmalern. 

Von  Ingénieur  Dr.  Thecidor  Dok  ulil,  Adjunkt  an  der  k.  k.  teehnischen  Hoehschule  in  Wien. 

Einleitung. 

Unter  den  verschiedenen  Methoden  der  Vermessungskunde  ist  es 

namentlich  die  Photogrammetrie,  welche  in  neuerer  Zeit  immer  mehr  Ver- 
breitung  findet  und  bei  den  verschiedenen  Operationen  des  Landmessers 

und  Ingénieurs  immer  hâufiger  und  systematischer  zur  Verwendung  gelangt. 

Mit  dieser  stets  wachsenden  Verwendung  der  Photogrammeti-ie  in  der 

Geodâsie  ist  jedoch  das  Anwendungsgebiet  dieser  wichtigen  Aufnahms- 
methode  keineswegs  erschôpft,  da  die  Photogrammetrie  mit  mindestens 

ebenso  groBem,  wenn  nicht  noch  grôBerem  Vorteile  in  anderen  Wissen- 
schaften  und  Forschungsgebieten  verwendet  werden  kann.  Die  Erforschung 

kunst-  und  bauhistorischer  Denkmale,  die  Luftballonphotographie,  die 

Météorologie  und  viele  andere  Wissenszweige  kônnen  die  Photogrammetrie 

gegenwârtig  zur  rationellen  und  zweckmâBiiien  Durchfiihrung  ihrer  Unter- 
suchuugen  und  Forschungen  nicht  mehr  eutbehren.  Durch  dièse  groBen 

und  allgemeinen  Vorteile,  welche  die  photogrammetrische  Aufnahmsmethode 

ûberall  doi't  bietet,  wo  es.  sich  darum  handelt,  Dimensionen  und  MaBe  auf 
einfachstem  Wege  mit  Anwendung  der  geringsten  Arboiten  im  Frcien  zu 

orhalten,  werden  die  groBen  Fortschritte  und  Neuerungen,  welche  dieso  Wissen- 
schaft  in  neuerer  Zeit  findet,  sowie  der  Anklang,  welchen  sie  bei  den  verschiedenen 

Forschern    gegenwârtig  hat,    in    einfachster  und  natiirlichster  Weise  erklârt. 

Das  Prinzip  der  Photogrammetrie  beruht  bekanntlich  auf  der  so- 
genannten  Standlinienmethode  der  Geodâsie,  welche  darin  besteht,  daB  in 

den  Endpunkten  einer  ihrer  Lage  und  Lange  nach  bekannten  Basis  (^i  C. 
(Fig.  1)  die  Winkel  gemessen  werden,  welche  die  horizontalen  Projektionen 

der  Verbindungsgeraden  C,  P\xnA  C^  P  m\i  der  horizontalen  Projektion  (^i'  Ci 
der  Standlinie  einschlieCen  und  daB  man  auLîerdem  die  Ilohenwinkel  dieser 

beiden    Strahlen    ermittelt,    wodurch    der   Punkt   P   bekanntlich    nicht    nur 
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bestimmt,    sondern  bezûglich   seiner  Lage  und  Hôhe  auch  kontrolliert  wird. 

Die  aus  dei*  Figur  sich  unmittelbar  ergebendeu  Gleichungen 
sin  (p2 

sin  (gr)j  — 

sin  (pi 

.D D (I) 

sin  {(pi  —  9)3)  ' bestimmen  den  festzulegenden  Raumpunkt  P  bezûglich  seiner  horizoatalen 

Pi'ojektion,  wâtirend  seine  absolute  Hôtie  ûber  der  Vergleichsebene  î'.  E. 
sicli  nach  der  Figur  aus  den  Gleichungen 

H=H,^Si.  t(/  hi  =  //,  +  s., .  tg  h^  (II) 

nicht  nur  bestimmt,  sondern  auch  kontrolliert. 

Fig.  1. 

In  der  Photogrammetrie  geschieht  die  Messung  der  notwondigen 

Horizontal-  und  Vertikalwinkel  auf  photographischem  Wege,  wobei  die 
Gesetze  der  Perspektive  zur  sinngemaCen  Anwondung  kommen. 

Denkt  man  sich  eino  Bildebene  (B.  E.  in  Fig.  2)  in  boliebiger  J.,ago  im 

Raume  zwischon  dem  festzulegenden  Punkto  /'  und  dom  als  perspektivischen 
Zentrum  wirksamen  Punkto  C,  so  ist  fiir  die  richtigo  Orientierung  des  auf 

der  Bildebene  erzeugtcn  ix-rspektivischon  liildes  gegon  don  Punkt  <■  die 
Konntnis  der  perspektivischen  Konstanten  des  Bildos  orforderlich,  als  welcho 

man  die  Horizontallinie  /) /(,  die  Vertikallinie  f  r  und  don  senkrecliten  Ahstand 

des  Zontrums  6'  von  der  BiUlobeno,  die  Bilddistanz,  bozeichnet.  Uni  nun  die 
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Lage  jedes  Bildpunktes  auf  dei-  Bildebene  unzweideutig  festzulegen,  werden 
die  Horizontal-  und  die  Vertikallinie  als  die  Achsen  eines  rechtwinkeligen 

Koordinatensystems,  dessen  Ui'sprung  mit  dem  Hauptpunkte  .4  zusammenfallt, 
gewâhlt,  und  jeder  Bildpunkt  p  durch  seine  rechtwinkeligen  Koordinaten 

pq  =  p'q'  =  .v  und  qA^y,  auf  dièses  System  bezogen.  Bei  orientierter 
Bildebene  B.  E.  ist  es  dann  môglieh,  mit  Hilfe  der  perspektivischen  Kon- 
stanten    des  Bildes   und   den   auf   dem   Bilde   gemessenen  Koordinaten   des 

Bildpunktes   p    die    horizontale    Projektion    des    Punktes    P,    sowie    seinen 

Hohenuntei-schied  gegen  den  Punkt  C  zu  bestimmen. 
Zieht  man  nâmlich  durch  den  Punkt  C  in  der  Vertikalebene  des  Bildes 

die  horizontale  Geradc  ('.4',  welche  mit  der  Bilddistanz  C  A  den  Neigungs- 
winkel  i  der  Bildebene  mit  der  vertikalen  Richtung  einschlieBt  und  projiziert 

man  den  Bildpunkt  p  sowie  den  Punkt  7  orthogonal  auf  die  durch  den 
Punkt  C  gehende  Horizontalebene,  so  ergibt  sich  ans  der  Fig.  ?  ffir  die 
Berechnung  des  Winkels  a,  den  die  horizontale  Projektion  des  Strahles  C  P 

mit  der  Projektion  UA  der  Bilddistanz  ''-4  einsehlieBt,  die  Beziehung 



82 INTERNATIONALES  AECHIV  FUR  PH0T06RAMMETRIE 

tgu: 

Cq-
 

Da  mm  7V  q'  =2>  q  =  x  und  Cq  =  C  A'  —  A'  q  und  C  A'  ̂ f.  cos  i,  A'  q  = 

=  A  q"  =  y .  sin  i  ist,  erhâlt  man  den  Winkel  ce  aus  den  cremessenen  Koor- 

dinaten  .r  und  y,  dem  gemessenen  Neigungswinkel  i  der  Bildebene  und  dei* 
bekannten  Bilddistanz  /  aus  der  Gleichung 

tyc(  = 
Ebenso  folgt  aus  der  Figur 

f.  cosi  —  y .  sini 

tgh 

l'P 

Beachtet  man,  daB  pp  =  q  q'  =  q  q"  -{-  q"  q   und  Cp 
ninimt  die  obiye  Gleichung  nach  Einsetzung  der  Werte 

Cq 

(III) 

ist.  so 

Fig.  3. 

qq"  =  y  ■  cos  i  und  q"  q'  =  A  A'  =f.  nin  i, 

sowie    nach    Einfiihrung    des   schon    friiher    angegebenen   Wertes    fiir    Cq 
die  Form 

,   ,       f.  sin  i-\-y .  cos  i tqh=^  •'-f   .         — -.    r .  coi)  a 
j  .  cos  î  —  y  .  sm  1 

(IV) 

an  und  man  ist  daher  imstande,  entweder  durch  Kechnuug  oder  durch 

Konstruktion  den  Richtungswinkel  ce  gegen  die  horizontale  Projektion  der 

Bilddistanz,  sowie  den  Hohenwinkel  h  des  Projektionsstrahles  ('/'  zu 
bestimmen. 

Um  mit  Ililfe  des  Winkels  a  den  fiir  die  Anwendung  der  Standlinien- 

methode  notwendigen,  horizontalen  Richtungswinkel  qi  des  festzulegenden 

Punktes  /■"  gegen  die  horizontale  Projektion  der  Basis  zu  orlialten,  ist  es 
nur  erforderlich,  den  Winkel  zu  bestimmen,  wolchen  die  durch  die  Bild- 

distanz gelegte  Vertikalebeno  mit  dor  Fluchtebene  der  Basis  cinschlieBt. 

Ist  in  Fig.  3,  welche  die  Projektion  auf  oino  horizontale  Ebene  vorstellt, 

<S,    dor  Stand|niîikt   dcM-   photogrammetrischen   Aufnahme,   E  E'    die  Trassc 
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der  vertikalen  oder  geneigten  Bildebene  und  'S,  A'=f'  die  Projektion  der  Bild- 
distanz,  also  auch  die  Trasse  der  durcli  dièse  Bilddistanz  gelegten  Vertikal- 
ebene,  so  ergibt  sich  aus  der  Figur  oline  weiteres 

qPi  =  «1  +  a  (V) 

Zur  unzweideutigen  Festlegung  des  Punktes  F  ist  es  daher  notwendig, 
den  Winkel  a  nicht  nur  beziiglich  seiner  GroBe  zu  bestimmen,  sondern 
auch  durch  sein  Zeiclien  zu  etiarakterisieren,  was  aber,  wie  die  Gleichung  III 
zeigt,  unmittelbar  durch  Beriicksiclitigung  des  Zeicliens  der  gemessenen 
Abszisse  x  erfolgt. 

Dièse  vorstelienden,  fiir  die  zentral-perspektivische  Projektion  geltenden 
Beziehungen  kônnen  nun  unmittelbar  auchi  bei  der  pbotographischen  Ab- 
bildung  eines  Objektes  Anwendung  finden,  da  die  Photographie  nur  eine 

besondere  Art  der  Sichtbarmachung  des  zentral-perspektivischen  Bildes 
eines  Gegenstandes  ist. 

Das  Zentrum  der  Perspektive  liegt  bei  der  photographischen  Abbildung 

zwischen  dem  Gegenstande  und  der  als  Bildebene  wirksamen  lichtempfind- 

liehen  Platte  und  wii'd  eigentlich  durch  zwei,  in  einem  gewissen  Abstande 
voneinander  liegende  Punkte  gebildet,  welche  mit  den  GauBschen  Haupt- 
punkten  des  als  photographisches  Objektiv  verwendeten  Linsensystems 
zusammenfallen.  Das  Bild  irgend  eines  Objektes  erscheint  zufolge  der 
Eigenschaften  dieser  Punkte  von  dem  zweiten  Hauptpunkte  unter  demselben 

Winkel  wie  das  wirkliche  Objekt  von  dem  ersten  Hauptpunkte:  die  Haupt- 
punkte bildeu  daher  die  Âhnlichkeitszentren  des  Gegenstandes  und  des  Bildes, 

d.  h.  der  erste  Hauptpunkt  ist  das  perspektivische  Zentrum  der  auf  das  Ob- 
jektiv einfallenden  Strahlen,  wâhrend  der  zweite  Hauptpunkt  das  perspekti- 
vische Zentrum  des  entstehenden  Négatives  ist.  Um  das  von  dem  Négative 

erhaltene  Positiv  in  die  richtige  perspektivische  Lage  gegen  das  Objektiv 
zu  bringen,  ist  es  daher  nur  notwendig,  den  ersten  Hauptpunkt  in  dieselbe 
relative  Lage  gegen  das  aufgenommene  Objekt  wie  bei  der  Aufnahme  selbst 
zu  bringen  und  die  Ebene  des  Positives  so  zu  stellen,  daB  sie  mit  der  Ebene 
des  Négatives  wâhrend  der  Aufnahme  parallel  ist,  ihr  senkrechter  Abstand 
von  dem  ersten  Hauptpunkte  der  Bilddistanz  entspricht,  und  das  Positiv 
gegen  den  ersten  Hauptpunkt  ebenso  orientiert  ist  wie  es  das  Negativ  bei 

der  Aufnahme  gegen  den  zweiten  Hauptpunkt  wai*.  Es  gelten  dann  die  ab- 
geieiteten  Relationen  auch  fiir  den  Fall,  daO  das  perspektivische  Bild  auf 

photographischem  Wege  erhalten  wui'de  und  es  ergibt  sich  mithin,  dal3  die 
Photographie  fiir  die  Zwecke  des  Vermessungswesens  Verwendung  finden  kann. 

Zur  Erzeugung  der  photographischen  Bilder,  welche  zu  Messungs- 
zwecken  dienen  soUen,  miissen  nach  dem  Vorstehenden  eigene  Apparate 
verwendet  werden,  welche  sowohl  die  perspektivischen  Konstanten  des 
Bildes  liefern,  als  auch  die  Orientierung  der  Bildebene  in  entsprechender 
Weise  ermôglichen.  Da  sie  zu  diesem  Zwecke  fiir  die  Messung  horizontaler 
und  vertikaler  Winkel  eingerichtet  sein  miissen,  entspricht  ihr  Eau  im 
allgemeinen  demjenigen  der  Universalinstrumente  und  sic  fiihren  dieser 

Einrichtung  entsprechend  den  Namen  „Universal-Phototheodolite". 
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I.  Grundprinzipien  fur  die  Konstruktion  eines  Universal-Phototheodolites. 

Der  Phototheodolit  hat,  wie  oben  erwâhnt  wurde,  die  Aufgabe.  von 

einem  bestimmten  Terrainteile  oder  einem  bestehenden  Bauwerke  ein  photo- 
graphisches  Bild  zu  liefern,  dièses  Bild  im  Raume  zu  orientieren  und  die 
zur  Rekonstruktion  des  Objektes  notwendigen  perspektivischen  Konstanten 
anzugeben.  Dieser  Aufgabe  entsprechend,  muB  ein  Phototheodolit  die 
folgenden  Bestandteile  besitzen. 

1.  Eine  photographische  Kamera,  welche  so  eingerichtet  sein  mufi,  daC 

diireh  entsprechende  Vorrichtungen  die  Horizontal-  und  Vertikallinie  der 
mit  ihr  erzeusten  Bilder  auf  dem  Négative  ersichtlich  gemacht  werden,  so 

daB  dièse  fiir  die  Rekonstruktion  des  Gegenstandes  erforderlichen  Funda- 
mentallinien  durch  den  ProzeB  des  Kopierens  auch  auf  das  Positiv  ûber- 

ti'agen  werden  kônnen.  Da  fiii'  das  Bild  die  Bilddistanz  bekannt  sein  mu6, 
ist  es  ferner  notwendig,  dafi  fiir  eine  bestimmte,  charakterisierte  Stellung 
des  Objektives  gegen  die  Ebene  des  Négatives  der  senkrechte  Abstand  des 
zweiten  Hauptpunktes  des  Objektives  von  der  Ebene  des  Négatives  bekannt 

ist,  und  daC  die  Verànderungen  der  Bilddistanz  bei  den  Aufnahmen  ver- 
sehieden  weit  entfernter  Objekte  mit  hinreichender  Genauigkeit  gemessen 
werden  kônnen. 

2.  Ein  geodâtisch  eingerichtetes  Fernrohr,  welches  mit  der  Kamera 
derart  verbunden  sein  muB.  daB  seine  Visierlinie  mit  der  Bilddistanz  der 

photographischen  Kamera  zusammenfâllt.  Da  mau  dièse  Visierlinie  des 

Fernrohres  uach  mai-kanten  oder  figurierten  Punkten  des  aufzunehmcuden 
Terrain-  oder  Architekturobjektes  richten  kann,  kann  man  bei  Einhaltung 
der  genannten  Bedingung  die  Bilddistanz  im  Raume  orientieren,  d.  h.  ihren 
Richtungswinkel  gegen  bekannte  Punkte  angeben  und  sie  auch  in  vertikaler 
Richtung  durch  Angabe  des  betreffenden  Hôhenwinkels  festlegen.  Dadurch 

ist  auch  die  aut  ihr  senki-echt  stehende  Bildebeuc  in  ihrer  Stellung  und 
Neigung  vollkommen  eindeutig  festgelegt. 

3.  Bestandteile,  welche  zur  Messuug  horizontaler  und  vertikaler  Winkel 

dienen.  Dièse  Bestandteile  sind  Kreise  oder  Kreisbogen,  welche  beim  Ge- 
brauche  eine  horizontale,  beziehungsweise  vertikale  Lage  erhalten  und  zu 

deren  Ablesung  die  entspreelienden  Vorrichtungen  (Nonien  oder  Mikro- 
skope)  an  dem  Instrumente  vorgesehen  sind.  Die  Genauigkeit  dieser  Ab- 
lesevorrichtungen  ist  so  zu  wiihlen,  daB  sie  mit  der  Genauigkeit  der  Winkel- 
bestimmung  aus  den  Bildkoordinaten  und  den  Konstanten  der  Perspektive 

im  Einklange  steht.  Fern^'r  muB  durch  entsprechende  Verhindung  dieser 
Ablesevorrichtungen  dafiir  Sorge  getragen  werden,  daB  bei  dem  (îebrauche 
dos  Instrumentes  die  Instrumentalfehler  (namentlich  der  Exzentrizitatsfehler 
der  Alhidade)  eliminiert  werden  kônnen  und  auBerdem  miissen  die  zur 

Horizontal-  und  Vertikalstellung  der  Achsen  und  Kreisebenen  dienenden 
Vorrichtungen  (Lil)ellen)  eine  dem  Genauigkeitsgi-ade  des  ganzen  Instrumentes 
entsprechende  Empfindlichkeit  haben. 

4.  Rektifikationsvorrichtungen.  Ganz  besonders  muB  bei  der  Kon- 
struktion eines  Photothoodolites   darauf   geachtot  werden,    daB  derselbe  bei 
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der  Verwendung  die  durch  die  Théorie  der  photogrammetrischen  Punkte- 
festlegung  geforderten  Eigenschaften  besitzt,  d.  h.  seine  Bestandteile  wâhrend 
der  photogrammetrischen  Aufnahme  in  den  fiir  die  Richtigkeit  der  Aufnahme 

notwendigen  Beziehungen  zueinander  stehen.  Dieser  Forderung  kann  ent- 
weder  dadurch  Rechnung  getragen  werden,  daB  die  Bestandteile  durch  den 
Mechaniker  sehon  in  die  richtige  relative  Lage  gegeneinander  gebracht 

werden  und  die  Verbindung  dieser  Teile  untereinander  in  fixer,  unver- 
ânderlicher  Weise  erfolgt,  so  daB  also  eine  Lageverânderung  derselben 

nicht  môglich  ist,  oder  daB  an  den  entsprechenden  Btellen  eigene  Vor- 
richtungen,  Justier-  oder  Rektifikationsvorrichtungen  genannt,  angebracht 
werden,  durch  welche  die  geforderten  Eigenschaften  dem  Instrumente 
jederzeit  nach  der  Prûfung  auf  dièse  Eigenschaften  verliehen  werden  kônnen. 
Wenn  auch  die  erstere  Anordnung  fiir  den  Beobachter  bequemer  ist  und 
die  zeitraubende  Untersuchung  und  Berichtigung  des  Instrumentes  eliminiert, 
so  sollte  sie  prinzipiell  eigentlich  gar  nicht  zur  Anwendung  kommen,  da 
seibst  bei  richtigster  und  solidester  Verl^indung  der  Bestandteile  durch  den 
Mechaniker  die  Gefahr  einer  eventuellen  Lageverânderung  der  Bestandteile 
stets  besteht  und  die  Môglichkeit  einer  Berichtigung  die  zuverlâssige 
Richtigkeit  einer  Aufnahme  nach  ausgefiihrter  Rektifikation  garantiert.  Auch 
das  Unvermôgen  des  Mechanikers,  die  starre  Verbindung  der  Teile  in  absolut 

richtiger  Weise  vorzunehmen,  spricht  fiir  die  Anbringung  von  Rektifikations- 
vorrichtungen, durch  welche  bei  entsprechender  Geduld  und  Sorgfalt  des 

Beobachters  die  verlangten  Eigenschaften  dem  Instrumente  mit  praktisch 
absoluter  Richtigkeit  verliehen  werden  konnen. 

II.  Einrichtung  des  Universal-Phototheodolites. 

Die  Konstruktion  des  ersten  Phototheodolites,  welcher  den  im  vorher- 
gehenden  aufgestellten  Konstruktionsprinzipien  vollkommen  entspricht,  er- 
folgte  schon  im  Jahre  1891  durch  das  mathematisch-mechanische  Institut 
von  Starke  &  Kammerer  in  Wien  im  Auftrage  und  nach  den  Angaben 
des  Herrn  Hofrates  Prof.  Dr.  Anton  Schell  fiir  die  Lehrkanzel  der 

praktischen  Géométrie  an  dor  k.  k.  technischen  Hochschule  in  Wien  und 

wurde  dieser  Phototheodolit  seit  dieser  Zeit  bei  den  jiihrlichen  photo- 
grammetrischen Aufnahmen  mit  den  Hôrern  der  genannten  Lehrkanzel 

verwendet.  Dieser  Phototheodolit  ist  fiir  das  Plattenformat  21  X  27  cm  kon- 
struiert  und  so  gebaut,  daB  der  erste  Hauptpunkt  des  Objektives  im  Schnitt- 
punkte  der  horizontalen  und  vertikalen  Achse  der  Kamera  liegt,  wodurch 
es  môglich  ist,  diesen  orsten  Hauptpunkt  bei  einer  beliobigen  Lage  der 
Kamera  in  die  Lotlinie  eines  bestimmten  Terrainpunktes  zu  bringen.  Dièse 
Konstruktion  bedingt  eineu  einseitigen,  unsymmetrischen  Bau  des  Instrumentes, 

welcher  dm'ch  Gegeugewichte  ausgeglichen  und  unschâdlich  gemacht  wurde. 
Als  im  Jahre  1905  fur  die  Zwecke  der  k.  k.  Zentral-Kommission  zur 

Erforschung  und  Erhaltung  der  Kunst-  und  historischen  Donkmale  in  Wien 
ein  Instrument  fur  die  photogrammetrische  Aufnahme  wichtiger  Bau- 
denkmâler    der    Kunst    konstruiert   werden    sollte,    und    der    Verfasser    der 
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vorliegenden  Abhandlung  ûber  Anregung  des  Herrn  Hofrates  Direktor 
Professer  Dr.  J.  M.  Eder  mit  der  Konstruktion  dièses  Instrumentes  betraut 

wurde,  wurde  fiir  dasselbe  im  Einvernehmeu  mit  Herrn  Hofrat  Professer 
Dr.  Anton  Schell  das  Plattenformat  30  X  30  c?n  gewâhlt,  da  sich  bei  den 
Aufnahmen  architektonischer  Objekte  mit  dem  Schellschen  Phototheodolite 

gezeigt  hatte,  daC  das  Format  desselben  fiir  die  photogrammetrisclie  Wieder- 
gabe  sâmtlicher  Détails  grôBerer  Bauwerke  etwas  zu  klein  sei  und  da  sich 
das  quadratisclie  Format  fiir  die  Aufnahme  von  Baulichkeiten,  deren  làngere 
Dimensionen  abwechselnd  eine  horizontale  Lage  (Lange)  oder  eiue  vertikale 

Lage  (Hôhe)  besitzen,  mehr  eignet  als  das  rechteckige  Format,  welches  bei 
einem  Phototheodoliten  nicht  umgestellt  werden  kann  und  daher  nur  fur 
Objekte  bestimmter  Form  mit  Vorteil  anwendbar  ist.  Infolge  dièses  grôBeren 
Formates  muBte  natiirlieh  die  Kamera  und  mithin  auch  das  ganze  Instrument 
selbst  in  bedeutend  grôCeren  Dimensionen  ausgefiihrt  werden,  wodurcli  sich 
in  weiterer  Folge  das  Gewicht  des  Instrumentes  wesentlich  vergroBerte. 
Um  nun  ein  verhâltnisniâBig  groBes  Gegengewicht  zu  vermeiden  und  die 
schwere  Kamera  sicher  lagern  und  um  ihre  horizontale  Achse  bewegen  zu 
kônnen,  wurde  die  zentrische  Konstruktion  des  Instrumentes  verlassen  und 
der  erste  Hauptpunkt  des  Objektives  nicht  in  die  horizontale  Achse  des 
Instrumentes  verlegt,  sonderu  die  Anordnung  so  getroffen,  dal3  die  Kamera 
bezuglich  ihrer  Achse  ausbalanciert  ist.  Dadurch  geht  zwar  der  Vorteil  der 
einfacheren  Rekonstruktion  verloren,  doch  wird  das  Gewicht  des  Instrumentes 
bedeutend  geringer  und  die  Inanspruchnahme  der  vertikalen  Achse  erfolgt 
nur  in  axialer  Richtung. 

Nach  diesen  fiir  die  allgemeine  Disposition  des  Instrumentes  maB- 
gebenden  Vorbemerkungen  sei  auf  die  besondere  Einrichtung  dos  Instru- 

mentes, dessen  Horstellung  in  dem  mathematiscb-mechanischen  Institute 
von  Rudolf  &  August  Rost  in  Wien  erfolgte,  nâher  eingegangen. 

Der  Unterbau  des  Instrumentes  (Fig.  4  und  5)  entspricht  vollkommen 
demjenigen  eines  Théodolites.  In  den  Armen  einer  kurzen  Zentralbiichse 
haben  die  zur  Ilorizontalstellung  des  Instrumentes  dienenden  Stellschrauben 
ihro  Muttergewinde,  welche  durch  Lappenschrauben  an  die  Stellschrauben 
angepreBt  werden  kônnen,  so  daC  die  letzteren  in  ihrer  Lage  fixiert  werden. 
Zur  Versteifung  des  Unterbaues  sind  die  drei  Arme  durch  einen  massiven 

Ring  miteinander  verbunden,  welcher  es  gleichzeitig  ermuglicht,  das  Instru- 
ment ohne  Gefahr  einer  Heschâdigung  anfassen  und  transportieren  zu 

kônnen.  In  dem  unteren  Teile  der  Zentralbiichse  bcfinden  sich  die  Mutter- 

gewinde der  Ilerz-  oder  Zentralschraube,  welche  durch  eine  gr<iliere  Offnung 
der  Stativkopfplatte  hindurchgeht  und  dadurch  eine  gcuaue  Zontriorung 
des  Instrumentes  crniôglicht. 

Mit  der  Zentralbiichse  ist  in  der  gewôhnlichon  Art  und  Weise  der 
Limbuskrois  fest  verbunden.  Dieser  Limbus  hat  einen  Durchmesser  von 

ungefiihr  18  cm  und  triigt  an  seiner  zylindrischen  Mantelfliicho  die  Grad- 

teilung,  deren  kleinste  Unterabteilung  20'  betriigt.  In  der  Mittc  besitzt  der 
Limbus  eino  kreisfôrmige  Offnung,  durch  welche  ein  mit  der  Zentralbiichse 

fest  verschraubter,    vortikaler  Achskôrper   hindurchgeht.     Auf   diesen   Achs- 
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Fig.  4. 
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Fig.  5. 
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kôrper,  welcher  eine  ziemlich  bedeutende  Hôhe  (zirka  6  cm)  hat.  ist  durch 
Vermittlung  einer  zylindrischen  Biichse  dio  Alhidade  aufgesetzt.  Zum 
Schutze  des  geteilten  Limbuskreises  ist  mit  der  iJuchse  eine  mit  diesem 
Kreise  zirka  gleich  groBe  Scheibe  ans  Stahlblech  verbimden,  welche  einen 
nach  abwârts  gehenden  Zylinder  ans  demsolbea  Materiale  trtigt.  Derselbe 
schûtzt  die  Teiluog  vor  den  sehâdlichen  Einflûssen  des  Staubes  und  anderer 
Atmosphârilien.  Zur  Ablesung  der  beiden  an  der  Deckplatte  angeschraubten, 
diamétral  gegeniiberliegenden  Nonien  sind  in  derselben  zwei  Ausschnitte  vor- 

gesehen.  Die  beiden  Nonien  haben  eine  Angabe  von  1',  gestatten  jedoch 
infolge  der  ziemlich  bedeutenden  GrôCe  eines  Noniusintervalles  die  sichere 

Schâtzung  von  30  ".  Zur  Klemmung  und  Feinbewegung  der  Alhidade  ist eine  Zentralklemme  sowie  eine  auf  den  Deckmantel  des  Limbus  wirkende 

Mikrometerschraube  vorgesehen  und  zur  Vertikalstellung  der  Drehungs- 
achse  der  Alhidade  sind  auf  dem  Deckmantel  des  Limbus  zwei  Kreuzlibellen 

angebracht.  Mit  dem  oberen  Ende  der  erwahnten  Biichse  ist  der  Triiger 
des  Instrumentonoberteiles  in  feste  und  âuBerst  solide  Verbiudung  gebracht. 
Dieser  Triiger  ist  aus  GuBeisen  hergestellt  und  in  seiner  Querschnittsform 

derart  gewiihlt  und  dimensioniert,  dafi  er  die  fur  das  Gewicht  des  Ober- 
teiles  notwendige  Steifigkeit  besitzt.  Die  beiden  nach  aufwârts  gehenden 

Telle  desselben  haben  an  ihren  Enden  Y-formige  Lager,  welche  mit  Messing- 
bronze  ausgekleidet  sind  und  zur  Aufnahme  der  horizontalen  Achse  der 
eigentlichen  photographischen  Kamera  dienen. 

Die  photographische  Kamera,  welche  aus  Holz  hergestellt  ist,  hat  die 
Form  eines  Prismatoides,  dessen  eiue  Grundflâche  ein  Quadrat  mit  eiuer 

Seitenlânge  von  zirka  2S0  mm.  ist,  wâhrend  die  zweite  Grundflâche  durch 
ein  Rechteck  mit  den  Dimensionen  23^  y^  lOô  mm  gebildet  wird.  Mit  der 
vorderen,  rechteckigen  Grundfliiche  sind  durch  einen  Rahmen  aus  GuBeisen 

mit  entsprechend  gestalteten  Ansâtzen  die  konaxialen  Achszapfen  vex'bunden, 
mit  welchen  die  ganze  Kamera  in  den  Lagern  des  Trâgers  liegt.  Die 
Dimensionen  des  die  Kamera  mit  ihren  Achsen  verbindenden  Telles  sind 

so  gewâhlt,  daB  die  Achse,  um  welche  sich  die  Kamera  dreht,  durch  den 

Schwerpunkt  der  vollstândig  adjustierten  und  mit  der  Mattscheibe  ver- 
sehenen  Kamera  hindurchgeht,  so  daB  die  zur  Kippung  der  Kamera  vor- 
handene  Vorrichtung  nicht  schâdlieh  beansprucht  wird.  Zu  dieser  Drehung 
um  die  Achse,  sowie  zur  Feststellung  der  Kamera  in  jeder  beliebigen  Lage 

ist  mit  der  Unterseite  der  Kamei'a  ein  gezahnter  Kreisbogen  aus  Stahl 
derartig  verschraubt,  daB  sein  Mittelpunkt  in  die  horizontale  Achse  der 
Kamera  fâllt.  In  diesen  Zahnbogen  greift  ein  kleines  Zahnradehen  ein, 
welches  durch  eine  rândierte  Schraube  gedreht  werden  kann.  Die  Fig.  6 
erlâutert  das  Détail  dieser  Bewegungsvorrichtung.  In  derselben  bezeichnet  h 
den  Zahnbogen,  welcher  mit  dem  Zahnriidchen  .r,  im  Eingriffe  steht,  und 
in  welches  ein  zweites  etwas  kleineres  Zahnscheibchen  r^  eingreift,  mit 

dessen  Welle  w  die  beiden  riindiorten  Scheiben  r,  und  r^  in  fester  Ver- 
bindung  stehen.  Die  Wellen  beider  Zahnriidchen  haben  ihre  Lager  in  den 

mit  doni  unteren  Teile  des  Kameratriigers  7'  verschraubten  kleinen  Stiindern 
r,   und  T,.  Dio  Fixieruns"  dièses  ganzen  Triobwerkes  orfolgt  durch  die  Zontral- 
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klemme  k,  die  in  einem  entsprechenden  Ansatze  des  einen  Stânders  r,  ihre 
Muttergewinde  hat.  Die  Yerbindung  zweier  Zahnradchen  zur  Ûbertragung 

dei-  Bewegung  wurde  deshalb  gewâhlt,  um  durch  die  Vermehrung  der 
Reibung  eine  selbsttâtige  Drehung  der  Kamera  infolge  eines  kleinen  Ûber- 
gewiciites  derselben  bei  geôffneter  Klemme  k  zu  vermeiden  iind  auch  die 
Dui'chmesser  beider  Zahnradchen  erhielten  eine  verschiedene  GrôBe,  um 
die  beschriebene  Beweguugsvorrichtung  auch  zur  mikrometrischen  Drehung 
der  Kamera  brauchbar  zu  machen. 

Mit  dem  an  der  Vorderflâche  der  Kamera  angebrachten  Metallrahmen 
sind  die  beiden  metallenen  Fiihrungsleisten  fur  die  den  Objektivring 

tragende  Objektivplatte  verbunden.  Zur  vertikalen  Bewegung  der  Objektiv- 
platte  in  den  schwalbenschwanzfôrmig  gestalteten  Fùhrungen  dient  ein 
Zahntrieb,  welcher  ans  einer  an  der  Flatte  angeschraubten  Zahnstange  und 

einem  durch  einen  Schraubenkopf  in  einem  Ansatze  der  einen  Fûhrungs- 
leiste  drehbaren  Zahnscheibchen  besteht.  Durch  eine  Klemmschraube  kann 

die  Feststellung    der  Objekti^^Jlatte  in  jeder  beliebigen  Hohe  vorgenommen 

Fig.  G. 

werden  und  zur  Messung  der  vertikalen  Bewegung  des  Objektives  ist  mit 
der  einen  Fiibrungsleiste  ein  MillimetermaBstab  verschraubt,  welcher  durch 
einen  Nonius,  dessen  Angabe  0,1  mm  betragt,  abgelesen  werden  kann. 

In  den  mit  der  Objektivplatte  verbundenen  Objektivring  ist  das 
Objektiv  eingeschraubt.  Dasselbe  ist  ein  Orthostigmat  von  Steinheil  in 
Miinchen  mit  der  Ôffnung  1  :  10  und  einer  Brennweite  von  rnnd  :iO  cm. 

Die  mit  dem  Prazisionsfokometer  von  Hofrat  Professor  Dr.  Anton  Schell') 
ausgefùhrten  Untersuchungen  ergabon  fiir  dio  optischen  Konstanten  dièses 
Objektives  die  folgenden  Werte  mit  dem  angegebenen  mittleron  Fohler: 

Brennweite   y=  308"15  j/i/h  Jr  004  mm 
Interstitium  (Abstand  der  beiden  Ilauptpunkte)      .     i=      4"90  «im 
Dicke  des  Systèmes   d  =    4730  mm 
Abstand    des    ersten  Ilauptpunktes    voni  vorderen 

Schoitel        «,1=^    'Z\2i'>  mm 

<)  Dr.  Anton  Sclicll,  Die  Bcstimmung  der  optischen  Konstanten  cinos  zentrierten 

sphftrischen  Systems  mit  dem  l'riizigionsfokomcter,  in  den  Sitzungsberichteii  der  kniserl. 
Akademie  der  Wissenschatten  in  Wien.  Math,  nnturw.  Klasse,  Bd.  CXII,  Aht.  Un,  Juli  r.>ii:<. 
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Abstand    des    zweiten    Hauptpunktes    vom     rûck- 

wiirtigen  Scheitel   "- =    21'li  mm. 

Zwischen  den  beiden  Bestandteilen  des  Linsensystemes  ist  eine  Iris- 

blende    angebracht.    welehe    die    Abblendung    des    Objektives    bis    auf    — 

erinôglicht. 

Jener  Teil  der  Objektivfassung,  welclier  die  in  den  Objektimng  ein- 
zuschraubenden  Gewinde  enthâlt,  hat  eine  ziemlich  bedeutende  Lange  (22  vim), 

so  daB  auf  ihn  eine  grôBere  Anzahl  von  Schraubengângen  kommt,  als  dies 

fur  das  einfache  Festhalten  des  Objektives  in  seinem  Ringe  notwendig  wâre. 

Dièses  lange  Gewinde  hat  den  Zweck,  die  Einstellung  des  Objektives  auf 

verschieden  weit  entfernte  Objekte  durch  Verschraubung  desselben  vorzu- 
nehmen.  Ist  das  Objektiv  vollkommen  in  den  Objektivring  hineingeschraubt, 

so  kommen  sehr  weit  entfernte  Objekte,  fiir  welehe  die  Gegenstandsweite 

als  unendlich  groB  gegeniiber  der  Brennweite  betrachtet  werden  kann,  zur 

scharfen  Abbildung  auf  der  lichtempfindlichen  Flatte.  Durch  Herausschrauben 

des  Objektives  wird  die  Bilddistanz,  welehe  fiir  die  unendlich  weit  ent- 
fernten  Objekte  mit  der  Brennweite  des  Objektives  identisch  ist,  vergrôfiert 

und  es  kommen  dadurch  Objekte  in  kleineren  Entfernungen  zur  deutlichen 

Abbildung.  Ist  /  die  Brennweite  des  Objektives  und  Ô^  die  grôBte  Ver- 

schraubung desselben,  so  ist  die  grôBte  verwendbare  Bildweite  f-\-ôo, 
welcher  eine  bestimmte  kleinste  Gegenstandsweite  D„  entspricht.  Aus  der 

allgemeinen  Linsengleichung 

(1) 

f 
1 1 

'    f+ào 

ergibt sich dièse Distanz 

IK, 

mit 

a,= 
_fl 

ào
' 

Fur  das  vorliegeude  Instrument  ist  f  300  mm  uud  6^)  =  lômm,  so  daB 

sich  fiir  Dç,  der  Wert  von  6  m  ergibt.  Da  aber  durch  dièse  Verschraubung 

die  fur  die  Einstellung  auf  Unendlich  bestimmte  Bilddistanz  geândert  wird, 

ist  die  Kenntnis  der  linearen  Verschiebung  des  Objektives  erforderlich. 

Dièse  Verânderung  ô  der  Bilddistanz  ei-gibt  sich,  wenn  die  Ganghôhe  //  des 
Schraubengewindes  bekannt  ist  und  die  bei  der  Verschraubung  gemachten 

Umdrehungen  «'  gezâhlt  werden,  aus  der  Gleichung 

Ô  =  (j .  If  (2) 

Zur  Ziihlung  dieser  Umdrehungen  ist  mit  dem  Objektivringe  eine 

kleine,  rechteckige  Lamelle  verbunden,  auf  welcher  durch  vertikale  Striche 

Intervalle  bezeichnet  sind,  welehe  der  Ganghôhe  der  Schraube  ontsprecheu. 

Ziir  Ablesung  dieser  Teilung  ist  ein  zj^lindrischer  Teil  der  Objektivfassung 
versilbort  und  auf  ihm  ein  Kreis  eingerisscn,  welcher  bei  der  Verschraubung 

des  Objektives  nahe  an  der  unteren  Kante  der  ervviihnteu  Lamelle  vorbei- 
geht.  Um  auBerdem  noeh  die  Bruchteile  der  Umdrehungen  bestimmen  zu 

kônnen,  ist  der  erwâhnte  zylindrische  Teil  der  Objektivfassung  an 

seinem  Umfange   in  10  Telle   goteilt   und   als  Index   fiir   dièse  Teilung  gilt 
Arcliiv  fiir  Fhotograminotrie-  7 
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die  untere  Kante  der  Lamelle.  Infolge  dieser  Einrichtung  ist  es  môglich, 

die  Zahl  n  bis  auf  Hundertstel  anzugeben  und  die  Ânderung  der  Bild- 
distanz  nach  der  obigen  Gleichung  zu  bestimmen.  Fiir  das  vorstehend 
besehriebene  Instrument  ist  (7=1  mm,  so  daB  die  Anzahl  der  Umdrehungen 
sofort  die  Ânderung  der  Bilddistanz  in  Millimetern  ergibt. 

Mit  dem  riickwârtigen  Teile  der  hôlzernen  Kamera  ist  ein  prismatischer 

Rahmen  R  (Fig.  7)  aus  l'5  mm  starkem  Messingblech  verschraubt,  dessen 
quadratische  Offnung  eine  Seitenlânge  von  300  mm  besitzt.  In  der  Mitte 
der  horizontalen  und  vertikaleu  Seitenflâchen  dièses  Rahmens  sind  drei- 
eckige  Marken  hh  und  vv  aus  Messing  so  angebracht,  daB  die  durch  dièse 
vier  Marken  bestimmten  zwei  Geraden  genau  aufeinander  normal  stehen. 
AuBerdem  sind  an  diesen  Seitenflâchen  die  kleineren  Marken  m,  deren 
Abstânde  untereinander,  sowie  von  deu  groBeren  Marken  lih  und  vv  genau 
je  50  mw  betragen,    befestigt.     In  der  Mittellinie   jeder  Marke    befindet  sich 
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ein  feines,  kreisfôrmiges  Lôchelchen.  Dieser  Markenrahmen  wird  durch 
einen  ebenfalls  mit  der  Kamera  fest  verbundonen,  prismatischeu  Ilolzkasteu 
umschlossen,  an  dessen  ruckwârtige  offene  Seitenflâche  sich  ein  zweiter, 
ziemlich  massiver  Metallrahmen  anlegt.  Derselbe  ist  mit  dem  prismalischen 
Teile  der  Kamera  an  der  unteren  Seite  durch  zwei  Scharniere  verbunden, 

wâhrend  er  oben  zwei  um  Gelenke  drehbare  Jîiigel  tragt,  die  in  ent- 
sprechenden  an  der  Kamera  angebracliten  metallenen  Fiihrungen  laufon. 
Durch  zwei  in  jedem  Bugel  befindliche  Einkerbungen  und  durch  Federn, 
die  in  den  Fuhrungen  vorgesehen  sind,  orfolgt  eine  selbsttâtige  Feststellung 

dieser  Bûgel  in  ihren  beiden  Grenzlagen.  Dieser  aul'klappbaro  Rahmen  ist 
weiters  mit  der  Kamera  durch  einen  lichtdichten,  nameutlich  in  don  Ecken 
sehr  sorgfâltig  hergestellten  Lederbalg  verbunden,  so  daB  zwischen  dem 
Rahmen  und  der  Kamera  kein  Licht  in  das  Innere  der  letztoren  eintreton 

kann.  In  dem  Rahmen  befinden  sich  oben  und  unten  Nuten,  in  welche  die 

Mattscheibe,  respektive  die  mit  der  lichtempl'indlicîhen  Platte  beschickto 
Kassette  eingeschoben  werden  kann. 
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Die  Mattscheibe  bosteht  aus  zwei  miteinanderverbundenen  quadratischen 
Rahmen,  von  welcher  der  eine  aus  Metall,  der  zweite  aus  Holz  hergestellt 
ist  und  von  welchen  der  erstere  die  zur  Einfiihrung  der  Mattscheibe  in 
den  aufklappbaren  Rahmen  erforderlichen  Federn  hat,  wâhrend  in  den 
Holzrahmen  die  innen  matt  gesehliffene  Glasplatte  eingeschnitten  ist.  An 
der  AuBenseite  ist  mit  dem  Holzrahmen  ein  MetallI^reuz  verschraubt,  dessen 
Mittelstiick  die  Form  eines  Kreisringes  besitzt.  In  den  vier  Armen  dièses 
Kreuzes  sind  an  jenen  Stellen,  an  denen  sich  im  Innern  die  Marken  hh 
und  vv  befinden,  Offnungen  angebracht.  Der  Markenrahmen,  die  Mattscheibe 
und  der  aufklappbare  Rahmen  sind  so  dimensioniert,  daB  die  eingeschobene 
Glasscheibe  im  gesehlossenen  Zustande  des  Rahmens  mit  ihrer  inneren 

Flâche  den  riickwâx'tigen  Teil  des  Markenrahmens  beriihrt.  Mit  dem  ring- 
fôrmigen  Mittelstiick  des  Kreuzes  ist  ein  zweiter  Metallring  in  Beriihrung, 
welcher  in  seiner  Mitte  ein  Ramsdensches  Okular  und  ein  vor  demselben 

befindliches  Fadenkreuz  enthalt.  Festgehalten  wird  der  Okularring  durch 
vier  Schrauben,  deren  Muttergewinde  auf  das  Metallkreuz  aufgeschraubt 
sind.  Da  dièse  Schrauben  eine  grôBere  Spindellânge  haben,  als  dies  fur 
das  einfache  Festhalten  erforderUch  wâre,  ist  es  auch  môglich,  mit  Hilfe  dieser 

Schrauben  den  Okularring  auf  dem  Kreuze  in  bellebiger  Richtung  zu  ver- 
schieben. 

Das  Okular,  welches  eine  Aquivalentbrennweite  von  rund  9  mm  be- 
sitzt, ist  in  einer  zylindrischen  Fassung  verschraubbar  und  bildet  mit 

dem  Objektive  der  Kamera  ein  astronomisches  Fernrohr  von  34maliger 

VergrôBerung.  Da  das  Objektiv  infolge  seiner  Verschiebbarkeit  im  verti- 
kalen  Sinue  verschiedene  Hôhenlagen  einnehmen  kann,  ist  die  das  Faden- 

kreuz und  das  Okular  enthaltende  Fassung  um  eine  durch  zwei  Spitzen- 
schrauben  gebildete  horizontale  Achse.  welche  durch  den  Kreuzungspunkt 
des  horizontalen  und  des  vertikalen  Fadens  hindurchgeht,  drehbar.  Das 

Fadenki'euz  selbst  besteht  aus  zwei  aufeinander  senkrechten  Stricben,  welche 
auf  Glas  mikrophotographisch  dargestellt  sind.  Um  den  einen  dieser  Striche 
auf  die  Richtung  der  Kameraachse  normal  stellen  zu  kônnen,  ist  das  ganze 
Diaphragma  in  der  Fassung  um  den  Kreuzungspunkt  drehbar;  auBerdem 

ist  die  ganze  Diaphragmaplatte  in  vertikalem  Sinne  in  ihrer  Fassung  ver- 
schiebbar,  was  den  Zweek  hat,  den  Ki'euzungspunkt  genau  in  die  oben 
erwâhnte  Achse  der  Okularfassung  zu  bringen.  Wichtig  ist  es  ferner,  daB 
der  Kreuzungspunkt  des  Fadenkreuzes  in  der  matt  geschliffenen  Ebene 
der  Glasplatte  liegt,  da  in  diesem  Falle  das  Bild  eines  anvisierten 

Objektes  auch  auf  der  an  Stelle  der  Mattscheibe  eingesetzten  lichtemp- 
findlichen  Flatte  voUkommen  deutlich  und  scharf  ei-scheint.  Erfiillbar 
ist  dièse  Bedingung  dann,  wenn  die  durch  die  Spitzenschrauben  gebildete 
Achse  des  Okulares  in  der  definierten  Ebene  der  Mattscheibe  liegt.  Die 

dem  Instrumente  beigegebenen  Kassetten  sind  auseinanderklappbare  Doppel- 
kassetten  aus  Holz  mit  Jalousieumlegeschieber  und  FederverschluB  und  ihre 
Dimensionen  sind  derart  gewâhlt,  dal3  der  mit  ihnen  beschickte  umklappbare 
Rahmen  der  Kamera  nach  dem  Aufziehen  des  Kassettendeckels  geschlossen 

werden  kann  und  daB  im  gesehlossenen  Zustande  des  Rahmens  der  Marken- 

7* 
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rahmen  in  Berûhrung  mit  der  lichtempfindlichen  Platte  kommt.  Damit  dièse 

Berûhi'unçr  lângs  des  ganzen  Umfanges  des  Rahmens  stattfindet,  befinden 
sich  hinter  der  Platte  —  an  der  Zwisehenwand  der  Kassette  —  Stahlfedern, 
durch  welehe  die  Platte  an  den  Rahmen  angeprefit  wird.  Im  Gegensatze 
zu  den  Kassetten  gewôhnlicher  photograpliiseher  Apparate,  sind  bei  den 
Kassetten  des  beschriebenen  Instrumentes  vier  Federn  vorgesehen.  welehe 
auf  die  Eeken  der  Platte  wirken.  Dadurch  ist  die  Gefahr  beseitigt,  daB  die 
Platte  durch  den  Druek  auf  ihre  Mitte  durchgebogen  wird. 

Als  weiterer  sehr  wichtiger  Bestandteil  des  Instrumentes  ist  der  zur 

Messung  von  Vertikalwinkeln  dienende  Hohenkreisbogen  samt  seinen  Ablese- 
und  Versicherungsvorrichtungen  zu  erwâhnen.  Dieser  Hôhenbogen  ist  mit 

der  Kameraachse  in  fixe  Verbindung  gebracht,  umfaBt  80''  und  ist  mit 

einem  kleinsten  Intervalle  von  20'  hergestellt.  Seine  Bezifferung  ist  eine 
durchlaufende  und  der  in  der  Mitte  der  Teilung  liegende  Strich  ist  mit  0 
beziffert  und  entspricht  der  horizontalen  Lage  der  Bilddistanz.  Zur  Ablesung 

dièses  Hôhenbogens  ist  ein  Nonius  vorgesehen,  dessen  Angabe  1'  betrâgt 
und  der  eine  sichere  Schâtzung  bis  auf  30"  gestattet.  Der  auf  die  Kamera- 

achse aufgesteckte  Noniustrâger  trâgt  eine  Libelle  und  wird  durch  ein  mit 
dem  Kameratrâger  verbundenes  Mikrometerwerk    in  seiner  Stellung    fixiert. 

AuBer  diesen  im  Vorhergehenden  beschriebenen  Hauptbestandteilen 
weist  das  Instrument  eine  Reihe  weiterer  Bestandteile  auf,  deren  Bedeutung 
iedoch  mehr  sekundârer  Natur  ist,  da  sie  entweder  zur  Rektifikation  oder 
zur  Aufstellung  des  Instrumentes  in  einem  gegebenen  Standpunkte  oder 
zur  KontroUe  der  unveriinderten  Stellung  des  Instrumentes  dienen.  Dièse 
Nebenbestandteile  sind: 

1.  Eine  auf  die  Achse  der  Kamera  aufsetzbare  Reiterlibelle.  Dieselbe 

ist  eine  Rôhrenlibelle,  bei  welcher  der  Winkelwert  eines  Skalenteiles  12" 
betrâgt,  und  welehe  mit  den  ûblichen  Korrektionsvorrichtungen  versehen 
ist.  Die  Reiterlibelle  dient  zur  Horizontalstellung  der  Drehungsachse  der 

Kamera,  beziehungsweise  zur  Senkrechtstellung  dieser  Achse  auf  die  Um- 
drehungsachse  der  Alhidade. 

2.  Eine  Rôhrenlibelle,  welehe  mit  der  Kameraachse  fest  verbunden 
werden  kann  und  deren  Langsrichtung  auf  der  Richtung  dieser  Achse 
normal  steht.  Die  Verbindung  dieser  Libelle  mit  der  Achse  geschieht  durch 
einen  Ring,  der  sich  wohl  um  die  Achse  drehen  liiBt,  jedoch  durch  Anziehen 
einer  zentral  wirkenden  Klemmschraube  mit  dieser  in  feste  Verbindung 
gebracht  werden  kann.  Mit  diesem  Ringe  ist  einerseits  die  Libelle  und 
anderseits  ein  nach  abwârts  gehender  Arm  verbunden,  der  zwischen  zwei 

Federn,  welehe  an  der  Innenseite  des  Alhidadentrâgers  befestigt  sind,  ein- 
geklemmt  ist.  Das  Libellenrohr  selbst  kann  durch  eine  Schraube  mit 

riindiertem  Kopfe  auf  seiner  Unterlage  eine  Neiguiigsânderung  erfahren. 
Dièse  Libelle  dient  zur  Konstatierung  der  unveriinderten  Lage  der  Kamera 
bei  Einfùhrung  der  Kassette  mit  der  lichtempfindlidien  Platte,  respektive 
wird  es  durch  sie  ermôglicht,  die  Kamera,  welehe  durch  die  schwero 
Kassette  vielieicht  etwas  ans  ihrer  Lage  gebraclit  wird,  wieder  in  diesolbo 
Stellung  zu  bringen,  welehe  sie  vor  der  Einfiihrung  der  Kassette  hatte. 



INTERNATIOÎ^ALES  ARCHIV  FtJR  PHOTÛGRAilJIETEIE  95 

3.  Eine  kleine  Rohrenlibelle,  welche  direkt  mit  der  Kamera  verbunden 
ist  und  deren  Zweck  es  ist,  die  Ebene  des  Markenrahmens  und  damit  auch 
die  Ebene  der  lichtempfindlichen  Platte  rasch  vertikal  stellen  zu  konnen. 

4.  Eine  l'ohrenfôrmige  Bussole,  die  auf  die  obère  Flâche  der  Kamera 
aufgeschraubt  wird  und  welche  eine  solehe  Lage  erhalten  muB,  daB  die 
durch  den  Unterstiitzungspunkt  der  Magnetnadel  und  die  Mitte  der  im 

Okulare  befindlichen  Spalte  gebildete  NuUrichtung  der  Bussole  zur  Distanz- 
linie  der  Kamera  parallel  ist,  in  welchem  Falle  es  môglich  ist,  die  Bussole 

zur  absoluten  Orientierung  der  Distanzlinie  im  Raume  zu  vei'wenden. 
5.  Eine  aus  Visier  (Aufsatz)  und  Korn  gebildete  Visiervorrichtung, 

deren  Visierlinie  mit  der  Distanzlinie  der  Kamera  in  einer  zur  Kamera- 
achso  normalen  Ebene  liegt,  und  welche  dazu  benutzt  werden  kann,  um 

die  Distanzlinie  nâherungsweise  in  die  Fluchtebene  eines  beliebigen  Terrain- 
objektes  zu  bringen. 

6.  Ein  Mefiband  zum  Messen  der  Instrumentenhôhe,  unter  welcher 
man  die  Hôhe  der  horizontal  gestellten  Kameraachse  iiber  den  am  Terrain 
markierten  Aufstellungspunkt  des  Instrumentes  versteht. 

7.  Ein  Einstelltuch,  d.  i.  ein  Tuch  aus  vollkommen  lichtdichtem 

schwarzen  Stoffe,  unter  dessen  Schutz  der  Beobachter  das  auf  der  Matt- 
scheibe  entstehende  Bild  eines  Objektes  betrachten  und  dasselbe  durch 
Drehung  der  Kamera  um  die  horizontale  und  vertikale  Achse  des  Instrumentes 
an  die  von  ihm  gewiinschte  Stelle  bringen  kann. 

III.  Die  Eigenschaften  des  Phototheodolites  und  seine  Rektifikation. 

Da  sich  die  photogrammetrische  Aufnahme  irgend  eines  Objektes  und 

die  Rekonsti'uktion  dièses  Objektes  auf  Grund  der  durch  die  Aufnahme 
erhaltenen  Photogramme  auf  bestimmte  theoretische  Prinzipien  und  Forde- 
rungen  stiitzt,  ist  es  notwendig,  den  Phototheodolit  vor  seiner  Verwendung 
zu  einer  solchen  Aufnahme  auf  jene  Eigenschaften,  welche  zufolge  der 
Théorie  von  ihm  gefordert  werden  miissen,  zu  untersuchen  und  ihm  dièse 
Eigenschaften  mit  entsprechender  Schârfe  zu  erteilen.  Der  Vorgang  dieser 

Untersuchung  und  Berichtigung,  die  Justierung  oder  Rektifikation  des  Photo- 
theodolites, liiBt  sich  in  bestimmte  Gruppen  einteilen,  deren  Trennung  durch 

die  Verwendung  des  Instrumentes  zu  verschiedenen,  in  sich  abgeschlossenen 
Operationen  und  Arbeiten  von  selbst  gegeben  ist. 

1.  Vorbereitende  Rektifikationen. 

Zu  dieser  Gruppe  gehort  die  Untersuchung  und  Berichtigung  jener 
Eigenschaften,  welche  fiir  die  richtige  Aufstellung  des  Instrumentes  in 

einem  bestimmten  Standpunkte  erforderlich  sind.  beziehungsweise  aïs  Grund- 
lage  fiir  die  spâter  auszufûhrenden  Untersuchungen  dienen.  Sic  umfaUt  die 
Rektifikation  der  auf  der  Alhidade  angebrachten  Kreuzlibellen  und  der  auf 
die  Achse  aufsetzbaren  ReiterliboUe  und  bezieht  sich  dementspreehond  auf 
die  Berichtigung  folgender  Eigenschaften  : 
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a)  Die  Richtungen  der  in  den  Marken  der  Kreuzlibellen  gedachten 
Haupttangenten  miissen  die  Umdrehungsachse  der  Alhidade  unter  einem 
Winkel  von  90"  kreuzen,  d.  h.  die  Alhidadenachse  muB  vertikal  sein,  sobald 
beide  Libellen  gleichzeitig  einspielen. 

Dièse  Eigenschaft  wird  in  der  bei  allen  geodâtischen  Instrumenten  ge- 
brâuchlichen  Art  und  Weise  untersucht  iind  berichtigt. 

h)  Die  Haiipttangente  der  auf  die  Kameraachse  aufgesetzten  Reiterlibelle 
muB  zur  mathematischen  Drehungsachse  der  Kamera  parallel  sein.  Die  zur 
Berichtigung  dieser  Eigenschaft  erforderlichen  Operationen  teilen  sich  in 

zwei  Teile,  von  denen  der  erste  den  Zweck  hat,  die  in  der  Marke  der  Li- 

belle den  tonnenfôrmigen  Schliff  derselben  beriihrende  Ebene  zur  Kamera- 

achse parallel  zu  stellen,  wâhi'end  durch  den  zweiten  Teil  die  Haupttangente 
selbst  in  eine  zur  Achse  parallèle  Lage  gebracht  wird.  Der  Yorgang  der 
Berichtigung  ist  analog  wie  bei  den  ûbrigen  geodâtischen  Instrumenten, 
weshalb  hier  nur  auf  dièse  hingewiesen  sei. 

2.    Die   Rektifikation   des  Phototheodolites  als  Horizontalwinkel 
MeCinstrument. 

Wie  bei  jodem  Instrumente,  welches  zur  Messung  horizoutaler  Winkel 
verwendet  wird,  miissen  auch  bei  einem  Phototheodoliten  die  beiden  zur 
Winkelmessung  benutzten  Fundamentalebenen,  von  welchen  die  eine  die 
Ebene  des  geteilten  Kreises  ist  und  die  andere  durch  die  um  die  horizontale 
Achse  drehbare  Visierlinie  gebildet  werden  soll,  aufeinander  senkrecht 

stehen.  Dièse  Bedingung  ist  dann  erfûUt,  wenn  die  drei  Achsen  des  Photo- 
theodolites (vertikale  Umdrehungsachse  des  Instrumentes,  horizontale  Dreh- 

achse  der  Kamera  und  Visierlinie  des  zur  Messung  der  Horizontalwinkel 

benutzten  Fernrohres)  wechselweise  Richtungsunterschiede  von  90"  auf- 
weisen,  die  Alhidadenachse  auf  dem  Limbus  normal  steht,  und  der  Vei'tikal- 
faden  des  Fadenkreuzes  die  Kameraachse  senkrecht  kreuzt.  Dièse  Eigen- 
schaften  werden  in  folgender  Roihenfolge  untersucht  und  berichtigt. 

a)  Die  Alhidadenachse  soll  auf  der  Ebene  des  geteilten  Kreises  normal 
stehen.  Bei  dem  heutigen  Stande  der  Priizisionsmechanik  ist  dieUutersuchung 
dieser  Eigenschaft  nicht  notwendig  und  es  kann  dieselbe  als  tatsiichlich 
vorhanden  angesehen  werden,  da  der  Mechaniker  die  notwendigen  Mittel 
besitzt,  das  Instrument  beziiglich  dieser  Eigenschaft  vollkommen  fehlerfroi 
herzustellen. 

b)  Die  Drehungsachse  der  Kamera  soll  mit  der  Richtung  der  Alhidaden- 

achse einen  Winkel  von  90»  einschlieCen.  Die  diesbeziigliche  Untersucluing 
und  Rektifikation  wird  in  derselben  Art  wie  bei  einem  gewohnlichen  Théo- 

dolite ausgefuhrt.  Die  rektifizica-te  Reiterlibelle  wird  auf  die  Kameraachse 
aufgesetzt,  mit  den  Stellschrauben  zum  Einspielen  gebraclit  und  ein  nach 

der  Drehung  dor  Alhidade  um  180"  eventuell  auftretender  Aussclilag  zur 
Ilâlfte  durch  Ilebung  oder  Senkung  des  einen  Eudes  der  Kameraachse  be- 
hoben.  Zur  Veriinderung  der  Hohenlage  des  einen  Achsenendes  ist  dor 

zur  Unterstûtzung   desselben    dienende  ïeil  des  Tragers  dui'ch  einen  Siigo- 
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schnitt  in  zwei  gegeneinander  federnde  Telle  gespalten  und  zur  Fixierung, 

beziehungsweise  Ânderung  der  relativen  Lage  dieser  beiden  Telle  sind  zwei 

Schrauben,  elne  Druckschraube  und  eine  Zugschraube,  vorgesehen. 

Nacli  der  Berlchtigung  dieser  Eigenschaft  kann  die  Alhldadenachse  mit 

der  Reiterllbelle  in  der  gewôhnlicheu  Welse  scharf  vertikal  gestellt  werden. 

c)  Die  durch  den  zwelten  Hauptpunkt  des  Kameraobjektives  und  den 
Fadenkreuzungspunkt  gebildete  Vislerllnie  muB  auf  der  Acljse  der  Kamera 
senkrecht  stehen. 

d)  Die  Richtung  des  Vertikalfadens  soll  mit  der  Rlehtung  der  Kamera- 
achse  einem  Winkel  von  90"  elnsehlieCen. 

Da  die  Lage  des  Kreuzungspunktes  des  Fadenkreuzes  jedoch  noch 

anderen  Bedingungen  genûgen  muB,  kann  die  Rektifikation  des  Phototheo- 
dolites  beziigllch  dieser  Eigenschaften  erst  daun  vorgenommen  werden, 

wenn  die  Stellung  dièses  Fadenkreuzes  vollkommen  flxlert  und  das  In- 
strument dementsprechend  justiert  ist.  Es  wlrd  dater  die  Rektifikation  der 

beiden  letztgenannten  Eigenschaften  an  elner  spâteren  Stelle  erôrtert  werden. 

3.  Die  Rektifikation  des  Instrumentes  rûckslchtllch  der  Herstellung 
richtiger  perspektivischer  Bilder  mit  bekanutor  Orientierung  und 

gegebenen  Konstanten. 

Damit  die  mit  dem  Pliototlieodoliten  erzeugten  perspektivischen  Bilder 

in  richtiger  Welse  zur  Reltonstruktion  des  aufgenommeneu  Objektes  ver- 
wendet  werden  kônnen,  mûssen  die  drei  durch  das  Instrument  gegebenen 
Fundamentalebenen  der  Perspektlve  wechselwelse  aufehiander  senkrecht 
stehen.  Als  dièse  Fundamentalebenen  sind  zu  bezelchnen: 

1.  Die  Bildebene,  deren  Ort  und  Lage  durch  den  mit  der  Kamera  ver- 
buudenen  Markenrahmen  gegeben  ist. 

2.  Die  durch  den  zweiten  Hauptpunkt  des  Kameraobjektives  und  die 

Verblndungsgerade  der  beiden  Markenspitzen  /;  /(  bestimmte  Horizontal- 
ebene  und 

3.  die  Vertikalebene,  unter  welcher  man  die  durch  die  Verblndungs- 
gerade der  Marken  v  c  und  den  zweiten  Hauptpunkt  des  Objektlves  gelegte 

Ebene  versteht.  Damit  nun  dièse  drei  Ebenen  in  der  oben  angegebeneu  Be- 
ziehung  zueinander  stehen,  muB  das  Instrument  bezuglich  folgender  Eigen- 

schaften untersucht  werden. 

a)  Wenn  bel  horizontal  aufgestelltem  Instrumente  der  Nullpunkt  des 

Nonius  am  Hôhenbogen  mit  dem  NuUpunkte  der  zugehôrigen  Teilung  koin- 
zldlert  und  die  Vertlkalkreislibelle  einsplelt,  so  muB  die  Ebene  des  Marken- 
rahmens  vertikal  sein. 

Zur  Berlchtigung  des  Instrumentes  bezuglich  dieser  Eigenschaft  brlngt 
man  die  Vertlkalkreislibelle  bel  vertikal  gostollter  Alhldadenachse  mit  Ihrer 
Mikrometerschraube  zum  Elnsplelen  und  dreht  die  Kamera  um  ihre  Achse 

so  lange,  bis  der  Nullpunkt  des  Iloheubogens  mit  dem  NuUpunkte  des  zuge- 
hôrigen Nonius  zusammenfâllt.  Hlerauf  stellt  man  in  einer  Enlfernung  von 

zirka    10    bis    20  m    von    dem    Phototheodolite     ein    scharf     rektifizlertes 
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Nivellierinstrument  horizontal  auf  und  bringt  den  Zielpunkt  eiuer  mit  einer 
Zielscheibe  versehenen  Latte  scharf  in  den  Horizont  des  Nivellierinstrumentes. 

Hierauf  beobachtet  man  mit  dem  Nivellierfernrohre  das  von  der  spiegelnden 
Mattscheibe  des  Phototheodolites  reflektierte  Bild  der  Zielscheibe.  Ist  nun 

in  Fig.  8  E  die  Trasse  der  spiegelnden  Ebene  der  Mattscheibe,  von  welcher 

vorausgesetzt  werde,  daB  sie  gegen  die  Lotrichtu-g  um  den  Winkel  s  geneigt 
ist,  und  -Pder  Zielpunkt,  dessen  Hôhenlage  durch  die  Visierebene  des  Nivellier- 
iustrumentes  festgelegt  ist,  so  ergibt  sich  das  durch  die  Ebene  E  erzeugte 

Bild  P'  dièses  Zielpunktes,  indem  man  auf  der  Kormalen  PQ  die  Strecke 

QP'=PQ  auftrâgt.  Wie  aus  der  Figur  ersichtlich  ist,  hat  das  Bild  .P' eine 
andere  Hôhenlage  als  der  Zielpunkt  P,  und  zwar  ist  der  Hôhenunterschied 

zwischen  beiden  HP' =  h  =  2 D .sins,  wenn  mit  D  die  normale  Entfernung 

Horizon  l   ^ 

h 

Fig.  8. 

des  Zielpunktes  von  der  spiegelnden  Ebene  bozcichnet  wird.  Es  wird  daher 
das  Bild  P  oberhalb  oder  unterhalb  des  Ilorizontalfadens  des  Nivullier- 

instrumentes  liegen,  wenn  die  spiegelnde  Ebene  eine  Neii:uug  gegen  die  Lot- 
linie  besitzt  und  nur  dann  am  Horizontalfaden  erscheinen,  wenn  f  =  o  ist. 
Zeigt  sich  daher  eine  Abweichung  des  Hildes  P  vom  Horizontalfaden  des 
Nivellierinstrumentes,  so  ist  die  Kamera  so  lange  um  ihre  Aehse  zu  drohon, 
bis  das  Bild  dos  Punktes  P  am  Horizontalfaden  des  Niveliierfernrohres  liegt. 
Die  dadurch  hervorgerufene  Abweichung  des  Noniusuullpunktes  von  dem 
Nullpunkte  der  Teilung  wird  dann  durch  Drehung  der  entsprecheud<'n  Mikro- 
moterschraube  bescitigt  und  die  infolgedessen  aus  dem  Spielpunkto  trotende 
Vertikalkreislibille  mit  ihren  Justierschrauben  zum  Einspielen  gebracht.  In 

dieser  richtigL-n  StcUung  des  Markenrahmens  kann  nun  gleichzeitig  dio  an 
der  Kamera  befestigte  Libelle  justiert  werden,  indem  man  sie  mit  ihror 
Rektifikationsvorrichtung  zum  Einspielen  bringt. 
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b)  Die  Horizontalebene,  gebildet  durch  die  Verbindungsgerade  der 

Marken  hh  und  den  zweiten  Hauptpuukt  des  Objektives,  muB  auf  der  Bild- 
ebene  normal  stehen,  also  eine  horizontale  Lage  haben,  wenn  die  Bildebene 
vertikal  ist.  Zur  Untersuchung  dieser  Eigenschaft  denkt  inan  sich  dieselbe 
in  zwei  Telle  zerlegt,  welche  foIgendermaCen  lauten: 

a)  Die  Verbindungsgerade  der  Marken  h  h  muB  die  vertikale  Um- 
drehungsachse  des  Instrumentes  senkrocht  kreuzen  und 

j3J  der  zweite  Ilauptpunkt  des  Objektives  muB  bei  vertikal  gestellter 
Bildebene  in  der  durch  die  horizontale  Gcrade  h  h  gelegten  horizontalen 
Ebene  liegen. 

ad  ce)  Das  Instrument  wird  scharf  horizontal  aufgestellt,  in  welcher 
Stellung  die  Verbindungsgerade  der  Marken  A  A  eine  horizontale  Lage  haben 
soll.  Um  die  Richtigkeit  der  Lage  dieser  Geraden  festzustellen,  kann  man  nach 
zweierlei  Methoden  vorgehen,  von  denen  sich  die  erste  fiir  eine  im  Felde 

auszufiihrende  Rektifikation  empfiehlt,  wâhrend  die  zweite,  schârfere  Mé- 
thode fiir  die  Untersuchung  im  standigen  Aufenthaltsorte  des  Beobachters 

geeignet  ist. 
Fiir  die  Durchfuhrung  der  ersten  Méthode  ist  dem  Instrumente  eine 

zweite  Mattseheibe  beigegeben,  deren  Konstruktion  und  Einrichtung  mit  der- 
jenigen  der  friiher  besprochenen  mit  dem  einzigen  Uuterschiede  identisch 

ist,  daB  dieselbe  kein  Okular  besitzt.  Auf  der  Innenseite  der  in  dieser  Matt- 
seheibe enthaltenen  Glasplatte  sind  zwei  zueinander  seukrechte,  sehr  feine 

Linien  verzeichnet,  die  eino  seiche  Lage  haben,  daB  sie  nach  Einfiihrung 
der  Mattseheibe  in  die  Kamera  genau  die  Spitzen  der  vier  Marken  hh  und 

vv  treffen,  so  daB  sie  also  gewissermaBen  die  Vei'bindungsgeraden  dieser 
Marken  ersichtlich  machen.  Mit  dieser  Mattseheibe  ist  es  nuu  auf  folgende 
einfache  Weise  môglich,  die  Lage  der  Horizontallinie  zu  kontrollieren.  Man 
sucht  sich  einen  markanten,  nicht  zu  weit  entfernten  Punkt  auf,  welcher 
ungefiihr  im  Horizonte  des  Phototheodolites  liegt  und  bringt  das  auf  der 
Mattseheibe  entstehende  Bild  dièses  Punktes  durch  Drehung  der  Kamera 
um  ihre  beiden  Achsen  zur  Koinzidenz  mit  dem  einen  Ende  der  auf  der 
Mattseheibe  verzeichneten  Ilorizontlinie.  Hierauf  wird  die  Alhidade  des 

Phototheodolites  um  ilire  vertikal  gestellte  Achse  so  lange  gedreht,  bis  das 
Bild  des  Punktes  in  die  Nâhe  der  zweiten  Horizontalmarke  kommt,  worauf  man 

nachsieht,  ob  der  Bildpunkt  auch  in  dieser  Stellung  auf  der  Hdrizontallinie 
liegt.  VerlâBt  der  Bildpunkt  bei  der  Drehung  der  Kamera  die  Horizontallinie, 

so  ist  dies  ein  Zeichen,  daB  die  letztere  mit  der  vertikalen  Drehachse  des  In- 
strumentes einen  von  90"  verschiedenen  Winkel  einschlieCt  und  es  muB  die 

erforderlicho  Berichtigung  vorgenommen  werden.  Dièse  Berichtigung  er- 
folgt  dadurch,  daC  die  ganze  Kamera  in  dem  erforderlichen  Sinne  gedreht 
wird.  Dièse  Verdrehung  gegen  die  mit  der  Horizontalachse  verbundene 
Metallplatte  ist  dadurch  ermôglicht,  daB  die  dièse  beiden  Telle  miteinander 

verbindenden  Schrauben  durcli  etwas  grôBere  Lôcher  der  Kamera  hindurch- 
gesteckt  sind  und  in  der  Metallplatte  ihre  Schraubengewinde  haben. 

Die  zweite  Méthode  der  Untersuchung  besteht  darin,  daB  man  ein  rek- 
tifiziertes    Nivellierinstrument    verwendet,    welches    man    hinter    dem  Photo- 
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théodolite,  von  dem  die  Mattscheibe  vollkommen  entfernt  wird,  so  auf- 
stellt,  daB  die  Objektivmitte  des  horizontal  gestellten  Nivellierfernrohres 
nahezu  in  derselben  Hôhe  wie  die  Marken  h  h  des  vertikal  gestellten  Marken- 
rahmens  liegt.  Indem  man  dann  das  Fernrohr  des  Nivellierinstrumentes 
nach  der  einen  Horizontalmarke  richtet  und  die  Nivellierlibelle  scharf  zum 

Einspielen  bringt,  kann  man  die  Kamera  mittels  des  auf  den  Zahnbogen 
wirkenden  Getriebes  so  lange  heben  oder  senken,  bis  das  Bild  der  Marken- 
spitze  genau  am  Horizoutalfaden  des  Nivellierfernrohres  erseheint.  Dreht 
man  nun  die  Kamera  iim  die  vertikale  Alhidadenachse,  bis  die  zweite 
Horizontalmarke  im  Gesichtsfelde  des  Nivellierinstrumentes  erseheint,  so 
kann  man  sofort  angeben,  ob  die  Horizontallinie  die  richtige  Lage  hat,  oder 
ob  eine  Yerdrehung  der  Kamera  notwendig  ist. 

Ist  das  Instrument  beziiglich  dieser  Forderung  berichtigt,  so  hat  man 

weiters  zu  untersuchen,  ob  die  durch  die  Markenspitzen  gegebene  Horizon- 
tallinie zur  Kameraachse  parallel  ist.  Hat  man  daher  die  obige  Untersuchung 

bei  vertikaler  oder  mindestens  nahezu  vertikaler  Markenebene  ausgefûhrt, 

so  neigt  man  die  Kamera  so  stark  als  moglich  und  wiederholt  die  ange- 
fûhrten  Beobachtungen.  Ergibt  sich  dabei,  daB  die  Horizontallinie  nicht 

horizontal  ist,  so  besteht  zwischen  ihr  und  der  Kameraachse  nicht  die  ge- 
forderte  Beziehung.  Eine  zur  Berichtigung  dienende  Vorrichtung  ist  nicht 
vorhanden  und  es  muB  dieselbe  daher  vom  Mechaniker  vorgenommen  werden. 

ad  (i)  Die  vertikale  Umdrehungsachse  des  Phototheodolites  und  sein 
Markenrahmen  wird  genau  vertikal  gestellt,  das  Objektiv  vollkommen  in 
seine  Fassung  hineingeschraubt  und  die  Objektivplatte  in  ihre  Mittelstellung 
gebracht.  Hierauf  stellt  man  ein  Nivellierinstrument,  dessen  Fernrohr  friiher 
auf  Unendlich  eingestellt  wurde,  so  vor  dem  Phototheodolite  auf,  daB  sein 
Objektiv  dem  Kameraobjektive  zugeweadet  ist  und  die  Mitten  beider  in 
gleicher  Ilohe  liegen.  Dreht  man  nun  die  Kamera  so  um  die  Alhidadenachse, 
daB  die  Verbindungsgerade  der  einen  Horizontalmarke  mit  dem  zweiten 
Hauptpunkte  des  Kameraobjektives  zur  Visierlinie  des  Fernrohres  ungefâhr 
parallel  ist,  so  kann  man  im  Nivellierfernrohre  das  deutliche  mit  keiner 
Parallaxe  behaftete  Bild  dieser  Marke  beobaehten.  Dièses  Bild  wird  im  Ge- 

sichtsfelde des  Nivellierfernrohres  im  allgemeinen  eine  beliebige  Lagc  ein- 
nehmen.  Ist  die  Verbindungsgerade  der  Marke  mit  dem  zweiten  Hauptpunkte 
des  Kameraobjektives  horizontal,  so  muB  das  Bild  der  Marke  am  Horizoutal- 

faden des  Nivellierfernrohres  orschoinen.  Man  braucht  daher  nur  das  Ob- 

jektiv in  vertikalem  Sinno  so  lange  zu  bewegen,  bis  das  Bild  der  Marke 
dièse  charakteristische  Lage  hat  und  erhiilt  dann  durch  Ablesung  an  dem 

MaCstabe  der  Objektivplatte  jenen  Stand,  bei  welchem  die  angegebene  For- 
derung erfïillt  ist.  Notiert  man  dièse  Nornialstellung  des  Objektives,  so  kann 

man  bei  jeder  Aufstellung  die  durch  die  Horizontallinie  und  den  zweiten  Haupt- 
punkt  des  Kameraobjektives  gelegte  Ebene  auf  die  Bildebene  normal  stellon, 

beziehungsweise  fiir  jedon  beliebigen  Objektivstand  angeben,  in  welchem 
Abstande  von  der  Horizontallinie  die  Bildebene  durch  eine  auf  ihr  senk- 

recht  stehende  und  durch  den  zweiten  Haui)tpunkt  gohemle  Ebene  go- 
schnitten  wird. 
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c)  Die  durch  den  zweiten  Hauptpunkt  des  Objektives  und  die  Vertikal- 
linie  gelegte  Ebene  muB  sowohl  auf  der  Bildebene  aïs  auch  auf  der  Hori- 
zontalebene  senkrecht  stehen. 

Damit  der  zweite  Teil  dieser  Forderung  erfûllt  ist,  ist  es  nui'  not- 
wendig,  da6  Horizontallinie  und  Vertikallinie  miteinander  einen  Winkel  von 

90"  einschliefien.  Dièse  Bedingung  kann  vom  Mechaniker  so  scharf  bei  der 
Anbringung  der  Marken  erfiillt  werden,  daB  eine  zu  ihrer  Berichtigung 
dienende  Vorrichtung  iiberhaupt  nicht  vorgesehen  ist. 

Die  senkrechte  Stellung  der  Vertikalebene  gegen  die  Bildebene  kann  nur 

auf  dem  Wege  der  Rechnung  festgestellt  werden  und  es  erfoigt  dies  gleich- 
zeitig  mit  der  Bestiinmung  der  Bilddistanz.  Auch  fiir  dièse  Eigenschaft  ist  eine 
Rektifikationsvorriehtung  niciit  vorgesehen,  sondern  es  ergibt  die  Rechnung 
jenes  MaB,  um  welches  die  Trasse  der  wahren  Vertikalebene  von  der 
durch  die  beiden  Vertikalmarken  ersichtlich  gemachten  Geraden  abweicht, 
welches  MaB  dann  bei  der  Abnahme  der  Abszissen  von  den  Photogrammen 
zu  berûcksichtigen  ist. 

4.  Rektifikation  der  Eigenschaften,  welche  sich  auf  die  Verbindung 
der  Kamera  mit  dem  WinkelmeBinstrumente  beziehen. 

Da  die  Bilddistanz  im  Raume  orientiert  werden  muB,  und  da  die 

Messung  dièses  Orientierungswinkels  mit  Benutzung  des  durch  das  Kamera- 
objektiv  und  das  Okular  gebildete  Fernrohr  erfoigt,  muB  die  Visierlinie 
dièses  Fernrohres  mit  der  Bilddistanz  zusammenfallen  und  auf  der  horizon- 
talen  Achse  der  Kamera  normal  stehen.  Visierlinie  und  Bilddistanz  haben 

einen  ihrer  Bestimmungspunkte,  den  zweiten  Hauptpunkt  des  Objektives 
gemeinsam;  sie  fallen  daher  dann  voUkommen  zusammen,  wenn  auch  die 
beiden  anderen  Punkte,  welche  mit  dem  GauBschen  Hauptpunkte  die  beiden 
genannten  Linien  ergeben,  miteinander  zur  Deckung  gebracht  worden  sind. 

Es  muB  daher  der  Schnittpunkt  der  durch  die  Marken  gegebenen  Horizontal- 
und  Vertikallinie  mit  dem  Kreuzungspunkte  der  beiden  Fâden  des  Faden- 
kreuzes  koinzidieren.  Dies  wird  dann  der  Fall  sein,  wenn  die  folgenden  Eigen- 

schaften erfiillt  sind. 

a)  Die  Achse  der  Okularfassung  muB  mit  der  Richtung  der  durch  die 
Horizontal  marken  hh  bestimmten  Horizontallinie  zusammenfallen.  Dieser 

Eigenschaft  muS  von  Seite  des  Mechanikers  bei  der  Herstellung  dos  Instru- 
mentes Rechnung  getragen  werden,  da  der  Beobachter  kein  Hilfsmittel  be- 

sitzt,  eine  diesbeziigliclie  Untei"suchung  durchzufiihren. 
b)  Der  Kreuzungspunkt  des  horizoutalen  und  vertikalen  Fadens  muB 

in  der  Drehungsachse  der  Okularfassung  liegen.  Um  das  Vorhandensein 

dieser  Eigenschaft  festzustellen,  visiert  man  bei  der  Mittelslellung  der  Ob- 
jektivplatte  einen  entfernten  und  môglichst  markanten  Funkt  an.  Kippt  man 
nun  das  ganze  Okular  in  seiner  Fassung,  so  darf  der  Kreuzungspunkt  den 

Bildpunkt  nicht  verlassen.  Zeigt  sich  jedoch  bei  dieser  Kippung  eine  schein- 
bare  Bewegung  des  Biidpunktes,  so  ist  dieselbe  mit  Hilfe  dor  beidon  in  vertikalem 
Sinne  auf  die  Diaphragmaplatte  wirkenden  Justierschrâubchen  zu   behoben. 
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c)  Der  Fadenkreuzungspunkt  mu6  in  deu  Schnittpunkt  der  Horizontal- 
und  Vertikallinie  fallen.  Auch  zu  dieser  Untersuchung  kônnen  zwei  Methoden 
verwendet  werden. 

Nach  der  ersten,  einfacheren  Méthode  wird  die  Achse  des  In- 
strumentes mit  Hilfe  der  Reiterlibelle  vertikal  gestellt  und  der  Pliototlieodolit 

mit  der  Hilfsmattscheibe  versehen.  Hierauf  wâlilt  man  sieh  einen  môglielist 
markanten,  im  Horizonte  des  Phototheodolites  gelegenen  Raumpunkt  und 
bringt  das  Bild  dièses  Punktes  genau  mit  dem  Sclinittpuukte  der  auf  der 

Mattsclieibe  gezogenen  Horizontal-  und  Vertikallinie  zur  Koinzidenz.  Ersetzt 
man  nun  die  Hilfsmattscheibe  dui'ch  die  mit  dem  Okular  versehene  Matt- 
scheibe,  so  muB  der  Bildpunkt  auch  mit  dem  Kreuzungspunkte  des  Faden- 
ki'euzes  zusammenfallen.  Zeigt  sich  daher  eine  Abweichung  des  Bildpuuktes 
von  dem  Kreuzungspunkte  der  Fâden,  so  ist  der  Okularring  so  lange  mit 
den  vier  Korrektionsschrauben  zu  verschieben,  bis  die  Koinzidenz  dieser 
Punkte  eintritt. 

Soll  die  Rektifikation  mit  grôBerer  Schârfe  ausgefiihrt  werden,  so 
kann  dies  mit  Hilfe  eines  rektifizierten  Nivellierinstrumentes  geschehen. 
Nachdem  man  die  Alhidadenachse  des  Phototheodolites  und  die  Ebene 

seines  Markenrahmens  scharf  vertikal  gestellt  bat,  stellt  man  die  Objektiv- 
platte  auf  jene  Lesung  ein,  bei  welcher  die  Ebene  durch  den  zweiten 
Hauptpunkt  und  die  Horizontallinie  auf  der  Bildebene  senkrecht  steht  und 
koUimiert  das  auf  Unendlich  eingestellte  Nivellierinstrument  auf  die  eine 
Horizontalmarke  und  ebenso  durch  darauffolgende  Drehung  der  Kamera 
um  ihre  Achsen  auf  eine  Vertikalmarke.  Neigt  man  die  Kamera  wieder  so 

lange,  bis  ihre  Markenebene  vertikal  wird,  so  muB  das  Bild  des  Kreuzungs- 
punktes  des  Okulares  im  Phototheodolite  mit  dem  Kreuzungspunkte  des 
Fadenkreuzes  im  Nivellierinstrumente  zusammenfallen.  Ist  eine  diesboziigliche 
Abweichung  wahrnehmbar,  so  ist  die  Abweichung  ebenfalls  durch  die  vier 
Justierschrauben  des  Okularringes  zu  beseitigen. 

Nachdem  der  Kreuzungspunkt  des  Fadenkreuzes  durch  den  ungegebL-nen 
Rektifikationsvorgang  seino  richtige  Lage  erhalten  hat,  kann  nun  die  Visier- 
ebene  beziiglich  der  unter  2  c  und  d  angefiihrteuEigenschaften  berichtigt  werden. 

ad  2  c.  Man  bringt  das  Objektiv  in  seine  Nornialstellung,  visiert 
einen  markanten,  nahezu  im  Horizonte  des  Instrumentes  gelegenen  Punkt 

an  und  legt  hierauf  die  Kamera  um.  Steht  die  Visierlinie  auf  der  Kamera- 
achse  normal,  so  muB  man  in  dieser  umgelegten  Lage  der  Kamera  durch 
einfache  Drehung  derselben  um  ihre  horizontale  Achse  imstande  sein,  den 
Bildpunkt  mit  dem  Fadenkreuze  zur  Ûberciiistinimung  zu  bringen.  Ist  dies 
jedoch  nicht  moglich,  so  entspricht  die  sichtbare  seitliche  Ausweichung  des 

Kreuzungspunktes  dem  doppelten  KoUimationsfehler.  Es  muB  duher  die  Visier- 
linie in  ihrer  Lage  so  lange  geàndert  werden,  bis  dièse  Abweichung  auf  ihre 

lialbe  GroBe  herabgemindert  ist.  Der  Kreuzungspunkt  hat  nach  dem  Friihoren 
eine  ganz  bo.stimmte  Lage,  weshalb  er  zum  Zwecke  der  Rektifikation  dos 
Kollimationsfehlers  nicht  verschoben  werden  darf  und  die  Berichtigung  durch 
die  entsprechende  Lageiinderung  dos  Objektives  vorgenommen  weidcn  nuiB. 

Zu  diesem  Behufe   Ist    der  Objektivring    mit    einem    rahmenartigon  Ansatze 
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versehen,  welcher  eine  mit  der  Objektivplatte  fix  verbundene  prismatische 
Nase  mit  grôBerem  Spielraume  umgroift;  zwei  Justiersciiraubchen  gestatten 

die  Drehung  des  Objektivringes  um  die  untere  Verbindungsschraube  des- 
selben  mit  der  Objektivplatte,  wodurch  das  Objektiv  um  das  erforderliche 
MaB  seitlich  verschoben  werden  kaun. 

ad  2  h.  Mit  dem  obersten  Punkte  des  Vei'tikalfadens  wird  ein  markantes 
Objekt  anvisiert  und  beobaciitet,  ob  bei  der  Kippung  der  Kamera  um  ihre 

liorizontal  gestellte  Aclise  der  Bildpuukt  den  Vertikalfaden  verliiCt.  Die  er- 
forderliche Berichtigung  wird  durch  Verdrehung  der  Diaphragmaplatte  vor- 

genommen.  (SchluS  foigt.) 

Sur  une  question  de  priorité  à  propos   du 

„Thëorème  de  Hauck". 
Par  le  Dr.  Joseph  M.  Torroja  à  Madrid. 

Les  remarquables  travaux  du  savant  professeur  de  l'Ecole  Polytechnique 
de  Berlin — Charlottenburg,  Dr.  Guido  Hauck,  publiés  en  1883  et  1884  sont 
considérés  universellement  comme  la  première  étude  géométrique  du  pro- 

blème fondamental  de  la  Photogrammétrie  et  le  premier  lieu  où  apparaît 

indiquée  la  propriété  —  d'ailleurs  très  simple  —  qui  sert  de  base  à  l'iden- 
tification des  points  homologues  en  deux  vues  photographiques,  et  qui  se 

désigne  ordinairement  sous  le  nom  de  ̂ Théorème  de  Hauck". 
Cependant  quand  ces  articles  parurent  dans  le  renommé  „Journal  de 

Crelle",  il  y  avait  déjà  vingt-et-un  ans  que  presque  toute  la  base  fonda- 
mentale de  la  théorie  photogrammétrique  qu'ils  contenaient  avait  été  publiée 

dans  une  Revue  Espagnole  par  un  de  nos  écrivains  scientifiques  les  plus 
distingués  de  cette  époque. 

L'article  en  question  a  pour  titre  „Topophotographie,  c'est-à-dire, 
applications  de  la  photographie  à  la  levée  des  plans  topographiques"  et  il 
occupe  quinze  pages  dans  la  revue  intitulée  „La  Asamblea  del  Ejército  y 

la  Armada  =  Revista  de  Ciencia,  Arte  é  Historia  Militar"  —  V*  Année  — 

2"  Epoque  —  3"  Volume  —  Année  1862  —  page  31. 
Bien  que  son  auteur  signe  seulement  ,A.  T.",  nous  pouvons  affirmer 

que  c'est  M.  Antoine  T errer o.  Général  de  brigade,  Professeur  d'Astronomie 
et  Géodésie  et  Chef  d'Etudes  à  l'Ecole  Supérieure  d'Etat  Major  de  l'Armée, 

Académicien  fondateur  de  l'Académie  Royale  des  Sciences  Exactes  Physiques 
et  Naturelles  de  Madrid,  et  auteur  de  beaucoup  d'oeuvres  scientifiques 
portant  principalement  sur  la  Topographie  et  la  Géodésie. 

Nous  ne  vous  souvenons  point  avoir  vu  en  aucune  ouvrage  soit 

espagnole  où  étranger'),  la  moindre   observation  ou   référence  sur  cet  im- 

')  Nous  connaissons  seulement  ce  qu'en  dit  indirectement  le  Commandant  d'Etat  Major 
M.  Pierre  de  Zea  dans  le  „Mémoiri)  sur  les  applications  de  la  photograpliie  au  service 

militaire"  écrit  en  1863. 
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portant  travail  :  cela  tenant  sans  doute  à  l'époque  remontée  où  il  fût  écrit  et 
à  la  brièveté  de  la  vue  qu'obtint  la  Revue  qui  le  contenait. 

Nous  croyons  donc  accomplir  un  devoir  de  justice  en  faisant  sortir  de 

l'oubli  un  travail  qui  offre  grand  intérêt  pour  l'histoire  générale  de  la 
Photogrammétrie,  et  surtout  pour  celle  de  TEspagne. 

Ce  pays  qui  partage  avec  la  France  la  paternité  des  travaux  de  Lausse- 

dat,  puisque  l'Académie  des  Sciences  de  Madrid  les  estima  au  point  de  leurs 
accorder  la  première  récompense  que  son  auteur  reçut  pour  le  levé  du 

plan  topographique  de  Le  Bue,  peut  aussi  s'enorgueillir  de  ce  qu'un  de  ses 
fils  ait  établi  les  bases  théorique  de  la  Photogrammétrie  vingt-et-un  ans 

avant  que  celui  qui  jusqu'à  présent  se  considérait  comme  leur  véritable 
fondateur. 

Il  est  aussi  bien  remarquable  que  le  même  général  Terrero  a  été  le 

proposant  du  thème  de  phototopographie  pour  le  Concours  ordinaire  des  Prix 

offerts  par  l'Académie  pour  l'an  1863 '). 

Ceci  ne  diminue  en  quoi  que  ce  soit,  le  mérite  et  l'originalité  des 
travaux  de  Hauck. 

Terrero  ne  possédait  pas  les  ressources  fécondes  de  la  Géométrie  de 

la  Position  créée  par  v.  Staudt  quinze  ans  avant  et  presque  méconnue  en 

Espagne,  tandis  qu'en  Allemagne  on  lui  accordait  déjà  la  trascendence 

qu'elle  mérite:  cette  science  avait  été,  au  contraire,  soigneusement  étudiée 

par  Hauck.  C'est  pourquoi  l'oeuvre  de  Hauck  est  plus  élevée  que  celle 

de  son  prédécesseur,  mais  c'est  incontestable  que  la  première  a  été 
écrite  sans  connaître  la  seconde  puisque  son  auteur  est  décédé  déjà 
en  1878. 

Pour  qu'il  ne  puisse  avoir  le  moindre  doute  sur  l'importance  du 
travail  dont  nous  nous  occupons,  nous  allons  présenter  aux  lecteurs  de 

l'Archive  un  résumé  de  son  contenu  l'expliquant  avec  plus  de  détails  ou 
copiant  littéralement  les  passages  de  plus  frappant  intérêt.  Il  faut  avoir 

constamment  en  compte  la  date  éloignée  à  laquelle  l'article  fut  écrit. 
Terrero  commence  disant  que  la  photographie  nous  donne  un  facile 

moyen  d'obtenir  des  vues  ou  perspectives,  c'est-à-dire  des  projections  polaires 
ou  centrales.  Deux  de  ces  projections,  de  même  que  deux  projections 

orthogonales  (système  de  Monge),  déterminent  la  position  des  points  et,  par 

conséquent  la  forme  et  les  dimensions  des  lignes  et  des  surfaces.  La  trans- 

formation du  système  orthogonal  dans  le  polaire  est  supposée  connue  par 

les  applications  de  la  Géométrie  Descriptive  à  la  Perspective  linéaire  et 

Terrero  vient  à  s'occuper  du  problème  inverse,  soit  du  passage  du  système 

polaire  dans  l'orthogonal,  et  plus  particulièrement  —  ajoute-t-il  —  do  celui 

qui  s'emploie  dans  les  dessins  topographiques,  qui  consiste  en  la  projection 
horizontale  de  tous   les    points  remarquables    du  torraiu   et    un   système   de 

')  On  peut  vérifier  cela  dans  l'acte  do  la  Si'aneo  cél61)rée  par  la  .Section  des  Soioncos 
Exactes  de  l'Acadéniie  le  .'i  février  1862. 
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lignes  horizontales  imaginées  en  celui-ci  (courbes  de  niveau)  et  dont  les 
hauteurs  relatives  sont  connues  en  vertu  de  conventions  déterminées. 

L'auteur  continue  ensuite  à  exposer,  avec  la  clarté  que  pourra  apprécier 
le  lecteur,  les  conditions  que  deux  points,  un  do  chaque  vue  , doivent 

remplir"  pour  pouvoir  être  des  images  d'un  même  point  de  l'espace:  ,De 
même  que  les  deux  projections  orthogonales  d'un  point  contiennent  une  de 
plus  des  données  nécessaires  pour  déterminer  sa  position,  et  qu'il  est 
pour  cela  nécessaire  que  ces  deux  projections  remplissent  la  condition 

de  se  trouver  sur  une  perpendiculaire  à  la  ligne  de  terre  pour  ne  pas  ren- 

fermer un  absurde;  de  même  les  deux  perspectives  d'un  point  enferment 
aussi  une  donnée  de  plus  et  doivent  également,  pour  ne  pas  tomber  dans 

l'absurde,  satisfaire  une  condition  que  nous  allons  déterminer.  Appelons 
axe  la  ligne  des  pôles  et  plans  visuels  ceux  qui  sont  menés  par  cet  axe: 
alors  pour  que  deux  points  tracés  un  sur  chacun  des  cadres, 

puissent  être  des  perspectives  d'un  même  point  de  l'espace, 
il  est  nécessaire  et  suffisant  que  les  rayons  visuels  respectifs  se 

coupent  à  un  point  de  l'axe,  et  par  conséquent,  se  rencontrent  sur  un 
même  plan  visuel. 

Cela  posé,  le  système  des  plans  visuels  détermine  par  l'intersection 
de  ceux-ci  avec  les  cadres,  un  système  de  lignes  sur  chacun  de  ces  cadres  ')• 

Chacune  de  ces  lignes  a  sa  ligne  conjugée  sur  l'autre  cadre,  car  les  deux 

lignes  doivent  correspondre  à  un  même  plan  visuel.  D'où  il  résulte  que 
pour  que  deux  points  (un  sur  chaque  cadre)  puissent  être  des 

perspectives  d'un  même  point  de  l'espace,  ils  doivent  appartenir 
à  des  lignes  conjugées  de  ces  deux  systèmes. 

Il  s'ensuit  aussi  que  deux  points  quelconques  pris  sur  des  lii^nes  con- 
jugées peuvent  être  des  perspectives  d'un  point  de  l'espace;  et  que  deux 

points  situés  sur  des  lignes  non  conjugées  ne  pourront  point  l'être. 
Si  les  cadres  coupaient  l'axe,  en  chacun  de  ces  points  d'intersection 

toutes  les  lignes  de  chaque  système  se  couperaient  et  si  les  deux  cadres 

se  coupaient  entre  eux,  les  lignes  de  chaque  système  couperaient  l'inter- 
section commune  en  différents  points,  mais  en  un  môme  point  chaque  paire 

de  lignes  conjugées.  Quand  les  cadres  sont  plans,  comme  on  les  a  employé 

jusqu'à  présent  en  Phototopographie,  les  lignes  tracées  sur  eux  par  l'inter- 
section des  plans  visuels  seront  des  lignes  droites. 

En  rabattant  alors  les  cadres  autour  de  leurs  traces  horizontales  comme 

des  charnières,  il  serait  facile  de  contrôler  la  conformité  des  deux 
perspectives. 

De  ce  qu'il  y  a  une  donnée  de  plus  pour  déterminer  la  position  d'un 

point,  soit  par  deux  projections  polaires,  soit  par  deux  orthogonales,  l'on 
déduit  l'impossibilité  de  choisir  arbitrairement  ces  deux  projections:  et  cela 
oblige  à  une  construction  qui  permet  de  déterminer,  une  projection  étant 

donnée,    une    ligne    sur   laquelle  l'autre   projection  doit    se    trouver.     Cette 

')  11  faut  remarquer  que  les  cadres  e'est-à-dire  les  surfaces  sensibles  ou  les  photo- 
graphies se  sont  formées  peuvent  bien  être  d'autres  surfaces  que  des  plans,  (p.  e.  surfaces 

cylindriques,  sphériques  etc.). 
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propriété  offre,  en  autre,  l'avantage  important  de  laisser  une  ligne  com- 
plètement déterminée  par  ses  deux  projections,  puisque  moyennant  une 

construction  plus  on  moins  compliquée,  l'on  déduit  les  points  de  ces  deux 
projections  qui  se  correspondent  réciproquement  et  appartiennent  à  un 

même  point  de  la  ligne  originale  qu'elles  représentent.  Autrement  cela  serait, 

si  les  lignes  étaient  déterminées  point  à  point,  comme  on  s'est  astreint  à  le 
faire  quand  elles  se  trouvent  en  un  plan  perpendiculaire  à  la  ligne  de  terre 

si  ce  sont  des  projections  orthogonales  ou  en  un  planvisuel  si  ce  sont  des 

projections  perspectives  ou  polaires.  Au  même  cas,  les  surfaces  seraient 

aussi  représentées  point  à  point  tandis  que  la  circonstance  indiquée  permet 

qu'elles  soient  représentées  par  un  système  de  lignes  convenablement 

choisi." 
Les  phrases  soulignées  sont  l'énoncé  exact  de  ce  que  plus  tard  on 

appela  le  „Théorème  de  Hauck",  et  la  priorité  en  appartient  certaine- 
ment à  Terrero. 

Mais  on  ne  doit  pas  croire  que  ce  soit  l'unique  point  remarquable 

contenu  dans  les  articles  du  „Journal  de  Crelle",  et  qui  a  été  traité,  bien 
avant,  par  le  général  espagnol. 

Laissant  pour  un  temps  la  partie  géométrique  de  la  théorie  du  problème 

Terrero  s'occupe  de  la  manière  de  choisir  la  série  de  stations  qui  doivent 
servir  pour  obtenir  les  vues  photographiques,  en  reliant  ces  stations  au 

moyen  d'une  chaîne  convenable  de  triangles,  dont  les  angles  et  les  cotés 
seront  soigneusement  mesurés,  tout  en  déterminant  en  outre  l'orientation 

de  l'un  de  ceux-ci.  L'auteur  recommande  l'emploi  des  photographies  obtenues 
sur  de  plans  verticaux,  c'est-à-dire,  avec  des  axes  optiques  en  position 
horizontale,  et  il  indique  la  nécessité  de  marquer  clairement  sur  le  cadre 

sa  droite  d'horizon  et  son  centre  ou  point  principal,  en  mesurant  avec  par- 
faite exactitude  la  distance  qui  sépare  ce  point  du  centre  optique  de 

l'objectif  de  la  chambre  photograpliique  (distance  locale). 
Le  savant  académicien  reprend  ensuite  l'étude  géométrique  du  problème 

de  la  Photogrammétrie  et  avec  clarté  et  concision,  il  expose  le  passage  des 

projections  centrales  aux  orthogonales  c'est-à-dire,  des  vues  photographiques 
à  la  planimétrie  et  altimétrie  du  terrain  reproduit  par  celles-ci. 

Certains  détails  excepté,  Terrero  continue  à  résoudre  ce  problème 
de  la  même  manière  que  Hauck  le  fît  en  son  oeuvre  précieuse. 

Pour  que  nos  lecteurs  puissent  apprécier  par  eux-mêmes  cette 
identité,  nous  reproduisons  ici  une  partie  des  raisonnements  du  général 

Terrero.  II  étudie  séparément  le  cas  où  les  rayons  principals  des  per- 
spectives sont  horizontaux  et  le  cas  où  ils  ne  le  sont  pas.    Et  il  dit: 

, Premier  cas:  Les  deux  rayons  principaux  des  i)ersi)ectives  sont  en 
position  horizontale. 

Prenons  comme  des  plans  horizontal  et  verticals  de  projection  le  plan 
géométrique  ou  objectif,  et  son  perpendiculaire  mené  par  la  droite  qui  unit 
les  deux  points  de  vue,  et  soit  OO  la  ligne  de  terre  (figure  1).  Marquons 
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sur  cette  ligne  et  selon  l'échelle  adoptée,  la  distance  horizontale  0(7  entre 
les  deux  stations,  et  prenons  sur  les  perpendiculaires  menées  par  ses  deux 

bouts,  les  hauteurs  Uo  et  O' o  des  mêmes  stations:  nous  aurons  en  {0,o)  et 
(0',  o')  les  centres  de  projection  parfaitement  déterminés.  Si  nous  menons 

les  droites  KO  et  KO'  formant  avec  la  O  0'  des  ans^les  égaux  à  ceux  qui 
ont  été  mesurés  sur  le  terrain  au  moment  de  prendre  les  perspectives,  ces 

deux  droites  seront  les  projections  horizontales  des  axes  optiques  de  l'appareil 
dans  ses  deux  positions.  Les  droites  FPet  V  P,  menées  perpendiculairement 

à  O  K  Qt  0'  K  par  les  points  H  et  W,  situés  à  des  distances  O  H  et  O'  H', 

/ 

/ 
/ 
/ 

Yi   — — 

égales  aux  distances  focales  entre  les  centres  des  objectifs  et  les  cadres 
correspondents,  en  \Taie  longueur,  représenteront  les  traces  et  les  projections 
horizontales  des  plans  de  ces  mêmes  cadres:  P  sera  également  la  trace  et 

la  projection  de  la  droite  d'intersection  de  ceux-ci. 
Les  droites  perpendiculaires  à  la  ligne  de  terre  passant  par  E  et  K 

seront  les  traces  verticales  Ee  et  E  e  des  cadres  et  (E.c)  et  {E',e)  sont  du 
même  les  points  communs  à  ces  traces-ci  et  à  l'axe  0  0'.  Si  nous  rabattons 
maintenant  sur  le  plan  horizontal  les  plans  des  cadres  en  prenant  leurs  traces 
horizontales  pour  charnières,  et  réalisons  les  contructions  déjà  connues  et 

marquées  sur  la  figure,  nous  aurons  en  /*  et  h'  les  centres  des  cadres,  en 
r  s  et  r  s  ses  lignes  d'horizon,  en  e  et  s'  ses  points  de  rencontre  avec  l'axe 
0  0   et  finalement  en  Pt  et  Px   (t  =  tau  grecque)  sa  droite   d'intersection. 

ArchiT  fvir  PbotognunmâtTie-  o 
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Imaginons  nous  les  perspectives  photographiques  ab  cd  et  a  h'  c  d'  telle- 
ment que  leurs  centres  viennent  a  h  et  h'  et  leurs  lignes  d'horizon  tombent 

sur  rs  et  r  s,  et  calquons  dans  cette  position  leurs  points  et  lignes  remar- 

quables sur  la  feuille  de  l'épure  en  retirant  inmédiatement  les  perspectives 
qui  y  auront  été  reproduites  partiellement. 

Pour  vérifier  la  correspondance  des  perspectives,  supposons  que  r  et 

v'  soient  celles  qui  appartiennent  à  un  point  marqué  sur  les  deux  vues. 

Joignons  la  perspective  r  au  point  s,  et  la  v'  au  a',  et  prolongeons  les 
droites  obtenues  jusqu'à  leur  rencontre  en  W  et  TP  avec  l'intersection  des 
deux  tableaux.  Les  droites  r  W  et  v  W  seront  deux  lignes  conjugées  des 

systèmes  déterminés  sur  les  cadres  par  les  plans  visuels:  donc,  elles  de-\Tont 
se  couper  à  l'intersection  commune  de  ceux-ci  en  un  même  point:  les  distances 
PTF  et  PW  seront  égales:  PTr=PTF. 

Avant  de  passer  à  la  transformation  que  nous  nous  proposons 

d'effectuer,  celle-ci  devan  tse  réaliser  séparément  pour  chaque  point,  il  faut 

marquer  sur  les  deux  projections  d'une  ligne  non  interrompue  une  série  de 
points  correspondants  des  deux  perspectives  (correspondant  aux  mêmes 
points  du  terrain). 

Soient/^  et  f  g  les  perspectives  d'une  de  ces  lignes  et  r  un  des 
points  de  la  ligne  choisie  sur  fg.  Tirons  la  droite  va  et  prolougeons-la 

jusqu'à  ce  qu'elle  rencontre  en  W  la  droite  d'intersection  des  deux  cadres: 
coupons  PW'  =  P\V  et  tirons  W  a  jusqu'à  sa  rencontre  en  v'  avec /'p', 
alors  v   sera  le  point  de  cette  projection  qui  correspond  à  r  de  la  ligne  fg. 

Nous  pouvons  déjà  étudier  la  transformation  des  coordonnées  polaires 

dans  les  orthogonales:  soit  (v,  v'J  le  point  dont  on  cherche  la  projection 
horizontale.  Par  les  points  v  et  v',  abaissons  les  perpendiculaires  v  V  et 
v  V  aux  traces  horizontales  des  deux  cadres:  menons  les  droites  OV 

et  0'  V  prolongées  jusqu'à  leur  rencontre  en  A':  ce  point  sera  la  projec- 
tion demandée.  Pour  connaître  la  hauteur  du  point  en  question  sur  le  pian 

horizontal,  tirons  en  0,  F  et  X  les  perpendiculaires  O  SI,  Vy  et  A' }'  à  la 
droite  0  X,  prenons  0£l  =  Oo,  Vy=  Vv  et  menons  ily  jusqu'à  sa  ren- 

contre en  Y  avec  XY:  cette  longueur  sera  la  hauteur  cherchée. 
Si  les  constructions  que  nous  venons  de  réaliser  sur  le  cadre  abcd 

pour  déterminer  ces  hauteurs  étaient  répétées  sur  d  b'  c  d,  nous  obtien- 
drons une  vérification  de  la  conformité  des  perspectives.  Cette  vérification 

n'est  pas  aussi  complète  que  celle  qui  a  été  expliquée  antérieurement. 
Deuxième  cas:  Les  deux  rayons  principaux  des  perspectives  sont  en 

dépression. 
Les  axes  optiques  des  deux  chambres  (on  les  deux  positions  do  la 

chambre  unique)  ont  été  dirigés  en  dépression.  Les  projections  horizontales 
OK  et  0  K  de  ces  axes  peuvent  être  obtenues  de  la  même  manière  que 
dans  le  cas  antérieur  (voir  figure  2).  Les  plans  projetants  do  ces  droites 
sont  rabattus  autour  de  leurs  traces  horizontales  OK  et  O  K  comme  des 

charnières  et  les  droites  Ow  et  0' \o  sont  menées  i)eri)endiculairoment  à  ces 
mêmes  charnières:  les  points  w  et  ir'  étant  situés  à  des  distances  Ow  =  Oo 
et  O  w  ̂ =  O'  o,  nous  aurons  en  w  et  iv   les  deux  stations. 
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En  formant  les  angles  OwM  et  O'w  M',  supplémentaires  des  angles 
zénitales  des  deux  axes  optiques,  nous  aurons  en  tr  M  et  lo  M  les  rabatte- 

ments de  ces  axes;  M  et  M'  seront  leurs  traces  horizontales  et  (OM,  oml 
et  (O  M',  dm')  leurs  projections. 

Prenons  deux  longueurs  w  H  et  iv  W  égales  aux  distances'qui 'séparent 
(en  vraie  longueur)  les  centres  des  objectifs  de  ces  cadres  respectifs  et 

menons  les  droites  Ra  et  R  ce    perpendiculaires    à    v)  M   et    iv'  31':    a  et  a 

seront  des  points  des  traces  horizontales  des  cadres  et  comme  les  plans  de 

ceux-ci  sont  perpendiculaires  aux  axes  optiques  (031,  om)  et  (0' M',  dm), 
il  sera  facile  de  construire  ces  traces  « ^,  /? y,  «' /S',  /?' y.  Donc  (E, e)  et  (E", e') 
seront  les  points  d'intersection  des  cadres  avec  l'axe  o  d  et  P  et  t  celles  de 
la  droite  commune  aux  cadres  avec  les  plans  horizontal  et  vertical  de  pro- 

jection. Rabattons  chaque  cadre  en  prenant  sa  trace  horizontale  par  charnière 
suivant  les  constructions  indiquées  sur  la  figure  :  les  centres  des  deux 

cadres  tombent  en  h  et  h':  ses  lignes  d'horizon  en  r.s  et  r  s;  leurs  traces 
avec  l'axe  od  en  s  et  s';  et  finalement,  leur  droite  commune  en  Pr  et  Pr'. 

8* 
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Les  perspectives  photographiques  a  h  c  d  et  a  h'  c  d'  étant  superposées 
à  répure,  calquées  sur  celle-ci,  et  dûment  vérifiées,  on  marque  les  séries 
de  points  sur  les  lignes  non  interrompues  —  exactement  comme  dans  le 
cas  antérieur  —  et  tout  sera  disposé  pour  entrepeudre  les  constructions 
nécessaires  pour  la  transformation.  Pour  réaliser  celle-ci,  (v,  v  )  étant  le 
point  dont  on  cherche  la  projection  horizontale,  menez  par  ses  deux  per- 

spectives V  et  v'  les  horizontales  v  (i  Qt  v'  {i',  et  les  droites  de  plus  grande 
pente  vV  et  v'  V  :  prenez  aiv  =  a(i  et  c<iu'  =  a'ii,  conduisez  sur  v  F  et  c' F' 
par  les  points  w  et  iv'  les  perpendiculaires  w  V  et  w  V,  lesquelles  déter- 

minent les  points  F  et  V,  projections  horizontales  des  perspectives  v  et  v' 
avant  que  celles-ci  soient  rabattues.  Tirez  les  droites  0  V  et  O'  V  qui  déter- 

minent par  leur  rencontre  la  projection  horizontale  demandée. 
Pour  connaître  la  hauteur  du  point  dont  nous  occupons,  sur  le  plan 

horizontal,  menez  à  OX  les  perpendiculaires  0 SI,  Vy  et  A']*,  coupez 
OSl=Oo  et  Vi/^^Uw  et  tirez  la  di'oite  iiy  jusqu'à  ce  qu'elle  rencontre 
la  XY  au  point   Y:  cette  longueur  sera  la  hauteur  cherchée. 

Si  nous  répétons  sur  le  cadre  «'  b'  c  </'  les  constructions  réalisées  sur 
r  abc  d,  pour  déterminer  les  hauteurs  des  différents  points,  nous  aurons 

—  comme  nous  l'avons  dit  dans  le  cas  antérieur  —  une  vérification  des 
deux  perspectives. 

Les  constructions  antérieures  résolvent  complètement  le  problème 

général  de  la  Photogrammétrie,  et  il  faut  en  remarquer  l'importance  puis- 

qu'elles ont  été  écrites  tandis  que  Laussedat  réalisait  (le  4  Mai  1861)  le 
premier  essai  officiel  de  sa  méthode  dans  le  village  de  Le  Bue  en  présence 
des  officiers  de  la  Division  du  Génie  de  la  Garde  Impériale  de  Napoléon  IIL 

Le  général  Terre ro  ayant  terminé  la  partie  théorique  de  son  remar- 
quable travail,  communique  quehjues  considérations  pratiques  sur  le  moyen  de 

construire  le  plan  topographique  avec  les  renseignements  recueillis  sur  le 

terrain.  Il  affirme  l'opinion  de  ce  que  la  méthode  photogrammétrique  n'est 
pas  applicable  au  Cadastre  par  les  arguments  (qui  aujourd'hui  encore  ont 
des  défenseurs),  du  manque  de  précision  provenant  de  la  qualité  défectu- 

euse des  lentilles  et  de  la  difficulté  de  la  reconnaissance  des  points  homo- 
logues de  plusieurs  vues  photographiques. 

Il  est  évident  que  ce  qui  constituait  un  défaut  véritablement  gi'ave, 

il  y  a  un  demi  siècle  ne  représente  actuellement  aucun  obstacle  pour  l'emploi 
de  la  méthode  photogrammétrique,  la  fabrication  des  lentilles  ayant  atteint 
à  présent  une  perfection  remarquable. 

Le  général  Terrero  passe  ensuite  à  s'occuper  de  la  photographie 
panoramique  qui  fut  en  si  grand  crédit  quand  Martens,  Porro,  Chevallier 

et  d'autres  inventeurs  prétendirent  réduire  le  nombre  excessif  de  vues 
photographiques  qui  étaient  nécessaires  pour  faire  un  tour  d'horizon.  Il  est 

très  digne  d'attention  do  voir  que,  s'écartant  de  l'opinion  des  nombreux 
jiartisant  décidés  que  ces  inventions  eurent  à  cette  époque,  Terrero  assure 

sans  héziter  que  l'emploi  des   vues   planes  est    tout-à-fait    préférable   à  ces 
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autres  méthodes,  la  simplicité  des  constructions  qui  sont  suffisantes  pour 

construire  le  plan  d'après  celles-là  compensant  surabondamment  le  plus 
grand  nombre  de  vues  à  prendre  sur  le  terrain. 

Finalement,  le  savant  espagnol  indique  déjà  l'utilité  incontestable  que 
la  stéréoscopie  peut  fournir  pour  la  levée  des  plans  topographiques,  et  il 

termine  son  Mémoire  par  quelques  considérations  sur  l'application  de  la 
photographie  aux  Arts  militaires,  à  lesquelles  il  s'occupe  préféremment  en 
raison  de  sa  profession. 

Nous  croj'ons  que  les  pages  antérieures,  dictées  par  la  justice,  et  pas 
par  une  aveugle  sympathie  de  compatriote,  contribueront  à  ce  que  le  mérite 
du  général  Terrero  soit  justement  connu  et  apprécié,  puisque  la  méthode 

photogrammétrique  à  peine  initiée,  il  prévoit  les  applications  importantes 

dont  elle  est  susceptible,  et  se  livre  avec  enthousiasme  à  ses  études  étab- 

lissant les  bases  de  la  photogramméti-ie  théorique  et  devançant  de  presqu'un 
quart  de  siècle  celui  qui  marcha  le  premier  après  lui  sur  cette  voie. 

Ne  semble-t-il  donc  très  juste  de  remplacer  le  nom  actuel  de  , Théo- 

rème de  Hauck"  par  celui  de  , Théorème  de  Terrero?"  A  ceux  qui 
s'occupant  de  l'étude  de  la  Photogrammétrie  d'en  décider! 

Notes  biographiques  sur  le  général  Terrero. 
M.  Antonio  Terrero  y  Diaz  Herrero  naquit  à  Cadiz  le  15  octobre  1799. 

Le  29  avril  1813  il  entra  au  Collège  d'Artillerie,  qui  se  trouvait  alors 

à  Majorque  (îles  Baléares),  oîi  il  suivit  quatre  ans  d'études  avec  le  numéro  1 
à  sa  promotion  :  après,  il  fût  envoyé  étudier  la  Chimie  à  Séville,  et  obtint 

le  grade  de  sous-officier  en  1818. 

De  1833  jusqu'à  1837  il  professa  à  l'Académie  d'Artillerie  différentes 

matières  (entr'elles  la  Géométrie  Descriptive  dont  il  introduisit  l'étude  dans 
l'armée).  Il  passa  en  1838  à  l'École  d'État  Major,  où  il  occupa  la  chaire 
d'Astronomie  et  Géodésie  jusqu'en  1852,  époque  à  laquelle  il  fût  promu 
Directeur  d'Etudes  en  remplacement  du  général  Monteverde. 

Le  3  avril  1847  Terrero  fût  élu  Académicien  fondateur  do  la  Royale 

Académie  de  Sciences  de  Madrid,  oiî  il  occupa  pendant  des  longues  années 
la  présidence  de  la  section  des  Sciences  Mathématiques. 

En  1877  sa  délicatesse  lui  conseilla  de  demander  sa  retraite  car  il  croyait 

qu'en  raison  de  son  âge  et  de  ses  infirmités,  il  ne  pourrait  accomplir  désor- 
mais la  tâche  qu'il  avait  à  accomplir.  Cependant  ses  collègues  ne  jugèrent 

pas  de  la  même  manière  et  l'obligèrent  à  rester  à  l'Académie  jusqu'à  sa 
mort,  survenue  peu  de  mois  après. 

Par  un  Ordre  royal  du  24  mai  1853  le  général  Terrero  fût  nommé 

membre  du  Conseil  de  révision  des  Travaux  topographiques  de  l'Etat  Major 
de  l'Armée.  Il  possédait  plusieurs  décorations  civiles  et  militaires. 

Il  écrivit  plusieurs  intéressantes  Mémoires  sur  des  thèmes  divers 

d'Astronomie,  Géodésie  et  Topographie,  dont  ([uelques  unes  furent  publiées 
par  l'Académie  des  Sciences  de  Madrid. 

Le  général  Terrero  mourut  à  Madrid  le  1  janvier  1878,  à  l'agi"  de 79  ans. 
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Berechnung  der  Konstanten  der  Aufstellung  aus  inneren 
Daten. 

Von   Prof.   Karl   Fuchs   in   PreBburg. 

(SchluB  von  Band  I,  Heft  3  und  4). 

III. 

Zwei  Artikel  haben  gezeigt,  wie  man  die  relative  Lage  zweier  Kammern 

aus  den  identen  Strahlen  der  betreffenden  Plattenbilder  berechnen  kann. 

Auf  Ballonaufnahmen  lassen  sich  dièse  Methoden  nictit  gut  anwenden,  da 

Ballonaufnailmen  im  allgemeinen  nur  kaum  erkennbare,  sehr  unsichere 

ideiite  Strahlen  zeigen.  Das  hat  folgenden  Grund.  Ein  identes  Strahlenpaar 

wird  durch  drei  idente  Punktpaare  bestimmt,  dergestalt,  daB  einerseits  die 

Bildpunkte  2h  Pi  îh  auf  der  ersten  Flatte,  andei-seits  die  Bildpunkte^'i'  jh'  Pa' 
auf  der  andei'en  Flatte  je  in  einer  Geraden  liegen.  Wenn  aber  die  betreffenden 
drei  Objektpunkte  P^P-^Ps  in  der  Natur  ebenfalls  in  einer  Geraden  liegen,  dann 

liegen  die  Bildpunkte  pi  p-2  Pa  einerseits  und  die  Bildpunkte  />,'  jh'  p^'  ander- 
seits  unbedingt  in  je  einer  Geraden,  das  idente  Strahlenpaar  ist  also  dann 

in  Wirklichkeit  unbestimmt.  Nun  stellt  eine  Ballonaufnahme  ini  allgemeinen 

ziemlieh  ebenes  Gelânde  dar,  und  Bildpunkte,  die  auf  einer  Flatte  in  einer 

Geraden  liegen,  liegen  auch  in  der  Natur  so  ziemlieh  in  einer  Geraden. 

Das  macht,  daB  idente  Strahlen  auf  dem  Plattenpaar  nur  sehr  unsicher 

nachgewiesen  werden  kônnen.  Es  soll  hiermit  eine  Méthode  entwickelt 

werden,  wie  man  auch  bei  Ballonaufnahmen  die  relative  Lage  der  beiden 

Kammern  im  Moment  der  Aufnahmen  aus  den  Flattenbildern  selber,  ohne 

Kontrollpunkte,  ohne  idente  Strahlen  berechnen  kann. 

1.  Die  Aufgabe  wollen  wir  zunâchst  so  einkleiden:  Die  beiden  Kammern 

denken  wir  uns  im  Moment  der  Aufnahme;  sie  haben  dann  irgend  eine 

relative  Stellung.  Auf  der  Flatte  der  ersten  (linken)  Kammer  wiihlen  wir 

etwa  zehn  Bildpunkte  ̂ j,  Pi  ■  ■  ■  Durch  dièse  Bildpunkte  legen  wir  vom 

Frojektionspol  O  aus  Raj'ons,  die  dann  natiirlich  auch  durch  die  ent- 
sprechenden  zehn  Objektpunkte  P,  Po  •  ■  •  gehen.  Dièse  zehn  Strahlen  denken 

wir  uns  in  O  starr  miteinander  verbunden,  so  daB  sie  die  Winkel,  die  sie 

miteinander  bilden,  nicht  mehr  ândern  konnen;  im  Angelpunkt  O  soll  sich 

aber  das  starre  Strahlenbiindel  wie  in  einem  Kugelgelenk  frei  drehen  konnen. 

Darauf  suchen  wir  auf  der  zweiten  (rechten)  Flatte  die  entsprechenden 

Bildpunkte  pi'  pJ  .  .  .  auf,  legen  auch  durch  dièse  Rayons,  die  also  verliingert 
ebenfalls  durch  die  Objektpunkte  Pi  P^  ■  .  .  gehen  und  dort  die  ent- 

sprechenden Rayons  des  ersten  Biindels  schneiden;  wir  maehen  auch  aus 

diesen  Rayons  ein  starres  Biindel,  das  sich  im  Foie  O'  der  zweiten  Kammer 
wie  in  einem  Kugelgelenk  frei  drehen  kann.  Nun  sollen  aber  buide  Flatten 

in  das  ganze  Terrain  verschwinden  und  die  beiden  haltlos  gowordcnen 

Biindel  sollen  in  den  Gelenken  hângend  zu  Boden  fallen.  Es  gilt  nun  die 

beiden  Biindel  wieder  so  zu  orientieren,  daB  je  zwei  gleichnamigo  Rayons 

sich  wieder  in  einem  Funkte  schneiden.  Wenn  uns  das  gelingt,  dann  haben 
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die  Biindel  wieder  dieselbe  Orientierung,  die  sie  im  Anfang  hatten  und 
wenn  wir  in  jedes  Bûndel  auch  noch  die  optische  Achse  der  betreffenden 
Kammer  eingebundea  hatten, 
dann  haben  wir  auch  die  ur- 
sprûngliche  Orientierung  der 

beiden  optischen  Achsen  rekon- 
struiert;  die  Schnittpunkte  der 
zehn  Rayonpaare  abor  sind  dann 

die  rekonstruierten  zehn  Objekt- 

punkte  Pi  Po  .  .  .  Nur  ein  Elé- 
ment bleibt  unbestimmt:  das 

ganze  System  wird  wahrschein- 
lich  um  die  Basis  00"  oder  B 
als  Achse  verdreht  sein;  die 
relative  Lage  der  Bûndel,  also 
auch  der  Kammerachsen,  wird 
aber  richtig  rekonstruiert  sein. 
Es  gilt  also  zu  zeigen,  wie  man 
die  beiden  Biindel  planmâfiig  so 

orientieren  kann,  daB  die  gleich- 
namigen  Rayons  sich  sâmtlich 
schneidon. 

2.  In  einer  gedachten  hori- 
zontalen  Ebene,  der  Grund- 
ebene,  wâhlen  wir  eine  Gerade 
B  B,  die  nach  rechts  und  links 
lauft  und  auf  dieser  Geraden 
wâhlen  wir  die  beiden  Punkte 

0  0',  also  die  Projektionspole, 
in  einem  beliebigen  Abstand 
B.  Die  Bildweite  /  der  beiden 
Kammern  wâhlen  wir  als  Lân- 

geneinheit  und  in  diesem  Ab- 
stand /  von  der  Basis  B  stellén 

wir  eine  vertikale  Ebene,  die 
Schirmebene  auf.  Von  0  und 

O'  aus  fâllen  wir  Lote  /  und  /, 
auf  die  Schnittlinie  xx'  der 
beiden  Ebenen  und  gewinnen 

die  FuBpunkte  U  und  U,  durch 

die  wir  die  Vertikalen  y  und  y' 
legen.  Nun  rekonstruioren  wir 
gleichsam  auf  der  Schirmebene 

die  beiden  Plattenbilder,  woboi  wir  /  '  und  V  als  optische  Mittelpunkte  der 

Platten  ansehen.  Wir  messen  also  im  Komparator  die  Koordinaten  a-,)/,  des 

Standpunktes  ^>i  auf  der  erston  Platte,  tragen  die  Koordinaten  auf  der  Schirm- 
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ebene  von  f'aus  auf  und  konstruieren  so  auf  dem  Schirme  den  Punkt ^ij.  So  kon- 
stxuieren  wir  von  U  ans  aile  zelin  Punkte  j\  ja  •  •  ■  und  von  V'  ans  aile  zehn 
Punkte  f^!pt  ■  ■  ■  Von  0  ans  legen  wir  dann  durchpi  Pi  .  .  .  die  Rayons  lî^  i?2  • . , 

und  gewinnen  so  das  erste  Rayonbûndel;  von  0'  aus  aber  legen  wir  durch 
7?i'2'-'  ■  •  ■  *^i®  Rayons  Sx  K-i  ■  ■  ■  und  gewinnen  so  das  zweite  Raj'onbiindel. 
Naturlich  schneiden  sich  jetzt  die  gleichnamigen  Rayons  nicht  im  Raume; 
sie  zum  Schnitt  zu  bringen  ist  eben  unsere  Aufgabe. 

Wenn  wir  die  Orientierung  des  linken  Biindels  beliebig  ândern,  dann 
wandern  die  DurchstoBungspunkte  jh  Ps  ■  ■  ■  auf  dem  Schirme  und  beschreiben 

Kurven.  Ebenso  ândern  die  Spurpunkte  ]\' p^  auf  dem  Schirm,  wenn  wir 
die  Orientierung  des  rechten  Biindels  variieren. 

Nun  kommt  der  entscheidende  Gedanke.  Wenn  zwei  gleichnamige 

Rayons,  etwa  Ri  und  E^'  sich  irgendwo  im  Raume  schneiden,  dann  liegen 
sie  notwendig  in  einer  Ebene  £,,  die  durch  die  Basis  B  und  die  Pôle  0  0' 
geht  und  die  Schirmebene  in  einer  horizontalen  Spur  H^  schneidet.  In 

dieser  horizontalen  Spur  i?i  liegen  dann  auch  die  beiden  DurchstoBungs- 
punkte pi  und  pi  die  Rayons  i?i  und  i?/.  Wir  haben  daher  den  Satz:  Zwei 

gleichnamige  Rayons  BR'  schneiden  sich  irgendwo  im  Raume,  wenn 
ihre  Spurpunkte  pj}'  auf  dem  Schirme  gleiche  Ordinaten  y]/  haben. 
Unser  Problem  ist  dadurch  auf  die  Aufgabe  reduziert,  die  beiden  Strahlen- 

biindel  so  zu  orientieren,  daC  je  zwei  idente  DurchstoBungspunkte  pp' 
auf  dem  Schirme  gleiche  Ordinaten  y  y'  haben. 

Wie  man  das  macht,  das  soll  gezeigt  werden. 
3.  Ein  Strahlenbiindel  kônnen  wir  durch  drei  Drehungen  um  die  drei 

Koordinatenachsen  in  jeder  beliebigen  Orientierung  bringen.  Da  wir  zwei 
Biindel  haben,  hat  es  den  Anschein,  als  handelte  es  sich  um  die  Berechnung 
von  sec  h  s  Unbekannten,  sechs  Drehungswinkeln.  In  Wirklichkoit  handelt 
es  sich  nur  um  fiinf  Unbekannte.  Wenn  wir  nâmlich  um  die  Basis  beide 

Bûndel  um  denselben  Winkel  d  drehen,  dann  andert  sich  die  relative  Lage 
der  beiden  Biindel  gar  nicht.  Wir  werden  daher  dem  ersten  Biindel  keine 

Drehung  um  die  a.--Achse  erteilen,  so  daB  nur  fiinf  Unbekannte  bleiben. 
Wir  brauchen  demnach  fiinf  Bedingungsgleichungen.  Das  erste  Rayonpaar 

i?i  .ffi'  gibt  die  Bedingung,  daB  seine  Spurpunkte  pijn/ gleiche  Ordinale //i  y,' 
haben  miissen,  daB  also  gelten  muB:  y^  =2/i'.  Die  Aufgabe  ist  also  vollstiindig 
bestimmt,  wenn  wir  fiinf  Rayonpaare  haben;  wir  haben  dann  die  fûnf 
Bedingungen 

2/1  =  z/i  '  >h  =  y/  —  .%  =  2/5'  (  1  ) 

die  erfiillt  werden  miissen.  Wenn  wir  also,  wie  wir  angenommen  haben  zehn 
Rayonpaare  haben,  dann  ist  die  Aufgabe  iiberbestimmt  und  zur  Behandlung 
nach  der  Meth.  d.  kl.  Q.  geeignet. 

Es  sollen  nun  die  Formeln  abgeleitet  werden,  die  zeigen,  wio  sich  die 
Koordinaten  der  Spurpunkte  ândern,  wenn  wir  oinem  Bûndel  eine  Dr.hung 
um  eine  Achse  peben. 

4.  Da  wir  die  Bildweite,  also  den  Abstand  der  Schirmebene  von  der 

Basis,    gleich    Eins  gesetzt  haben,  so  kônnen  wir  die  Koordinaten  ry  einos 
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Spurpunktes  p  als  Tangenten  auffassen.  Wir  wollen  die  folgenden  drei  Winkel 

a  fi  y  unterscheiden,  die  einem  Spurpunkte  2>  eigen  sind: 

x^tga  y  =  trjji  |  =  <.7r-  (2) 

Wenn  wir  einen  der  drei  Winkel  andern,  dann  erhâlt  der  Spurpunkt  ji 

neue  Koordinaten  a'///  und  dièse  wollen  wir  berechnen.  Wir  finden  leicht 
die  folgenden  Transformationsgleichungen. 

Wenn  wir  den  Winkel  a  auf  einen  grôBeren  Wert  a'  bringen,  dann 

gilt  fiir  die  neuen  Koordinaten  x'  >/  des  Spurpunktes  p: 

.)•  =  fq  a  v  =   .  w.  (  3  ) 

Die  zweite  Gleichung  ist  aus  den  folgenden  zwei  Gleichungen  entstanden: 

7/  cos  i  cos  a  =  1  y'  cos  i  cos  a'  =  1. 

Wenn  wir  den  Winkel  /3  auf  einen  grôBeren  Wert  /3'  bringen,  dann 
erhâlt  der  Spurpunkt  f  die  folgenden  neuen  Koordinaten: 

cosj3'  y        Jr  j        ̂ g^     j 

Wenn    wir    endlich    y    auf    einen    anderen   Wert  y'  bringen,  dann  sind 
die  neuen  Koordinaten: 

x' 

cosy' 

cosy 

T 

sviiy 

y= — — 

cosy 

cosy' 
y 

siny' 

siny 
siny 

(5) 

y- 

Wenn  wir  also  das  erste  Biindel  um  die  ̂ -Achse  um  einen  Winkel  z/  a 
drehen,  wobei  zJ  a  beliebig  groB  sein  kann,  dann  erhalten  die  Winkel  «j  Kj  . . ., 

die  den  einzelnen  Spurpunkten  zukamen,  die  folgenden  Worte: 

«l'  =  «1  -p  -^  «  «o '=  Ko  -j-  ̂  «  «3'  =  «3  -j-  z/  «   .  .  .  (6) 

d.  h.  aile  Winkel  wachsen  um  denselben  Betrag  J a.  Wir  konnen  dann 

die  neuen  Koordinaten  der  einzelnen  Spurpunkte  durchaus  logarithmisch 
berechnen. 

Das  Analoge  gilt,  wenn  wir  das  erste  Biindel  um  die  Basis  um  irgend 

einen  Winkel  J  (i  drehen.  Dann  wachsen  aile  Winkel  |3i  /i^;  .  .  .  um  denselben 
Betrag  -J/3: 

/?!'  =  /?. +-^/?         ̂ ,'  =  /îo  +  ̂/5...        • 
Das  Analoge  gilt  auch,  wenn  wir  das  erste  Biindel  um  die  c-Achse 

(optische  Achse)  um  irgend  eiuen  Winkel  Jy  drehen. 

Wenn  die  Winkelânderungen  ^J a  J fi  ̂ y  kloin  sind,  so  daB  wir  ihre 

Quadrate  vernachiâssigen  konnen,  dann  gelten  Differenzengleiehungen.  die 
wir  entwickeln  wollen. 

Wenn  wir  das  Biindel  um  die  vertikale  Achse  um  don  kleinen  Winkel 

jJ  a  drehen,  dann  erhâlt  oin  Spurpunkt  /*  die  folgenden  Koordinatenzuwâchse, 

die  wir  leicht  aus  (3)  entwickeln  konnen: 

yix  =  {l -\- X-)  ̂   a         Jy  —  xy .  ̂  a  (7) 

Eine  Drehung  um  ̂ ^  gibt  folgendo  Koordinatenânderungen: 

Jx  =  xy  .jp         Jy=  {:  -Iry-)  .^Ifi  (8) 
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Endlich  gibt  eine  Drehung  des  Bûndels  um  jJ  y  die  Koordinaten- 
inkremente: 

jd x^=  —  y  --^y         jH y=  -\-  x.Jy. 

Uns  kûmmern  nur  die  drei  Ordinatenânderungen: 

\Jy  =  xy.^a         J  y  =  {l  +  y-) .  J  ̂         Jy  =  x.Jy,  (9) 
die  wir  symbolisch  so  schreiben  woUen: 

^y  =  a.zJa         ^y  =  b.J^         /iy  =  c.zly 

a^xy  b^l  -\-y"  c  =  x. 
Wir  kônnen  uns  aus  den  Gleiehungen  (9)  leicht  ein  Bild  vom  EinfluiS 

der  Winkelânderungen  auf  die  Lage  der  Spurpunkte  machen. 

Ein  Zuwachs  zJ  a  macht,  daB  die  Spurpunkte  rechts  von  der  y-Achse 

von  der  x-Achse  abriicken,  die  Spurpunkte  links  von  der  2/-Achse  aber  der 
a;-Achse  zurûcken. 

Ein  Zuwachs  _//5  macht,  daB  aile  Spurpunkte  nach  oben  riicken,  am 
stârksten  aber  die  Punkte,  die  am  entferntest3n  von  der  x-Achse  liegen. 
Die  in  mittlerer  Hôhe  gelegenen  Punkte  erleiden  also  gegen  die  hôheren 
und  tieferen  Punkte  eine  relative  Verschiebung  nach  unten. 

Ein  Zuwachs  ^dy  macht,  daB  die  Punkte  rechts  von  der  ?/-Achse  nach 
oben,  die  Punkte  links  von  der  y-Achse  nach  unten  verschoben  werden. 

Es  ist  leicht,  dièse  drei  orientierenden  Bemerkungen  schàrfer  zu  fassen 
und  es  ist  das  auch  sehr  niitzlich. 

5.  Die  fïmf  unbekannten  Konstanten  der  Aufstellung  sind: 

«y«'|3'/  (11) 
Die  ersten  zwei  Konstanten  beziehen  sich  auf  die  erste  Kammer,  deren  Fol 

0  ist  und  deren  j3  wir  nicht  ândern,  wie  schon  bemerkt  worden  ist;  die 

drei  letzten  Konstanten  beziehen  sich  auf  die  zweite  Kammer,  deren  Pol  0' 
ist.  Die  Berechnung  dieser  fiinf  Konstanten  beginnen  wir  so: 

Auf  einem  Zeichenblalte,  das  uns  die  Schirmebene  vorstellt,  zeichiien 

wir  horizontal  die  j>Achse.  Auf  ihr  wàhlen  wir  zwei  Punkte  I'  und  l  ', 
die  Plattenmittelpunkte;  durch  dièse  ziehen  wir  vertikal  dio  beiden  //-Achsen. 

Wir  kônnen  aber  auch  U  und  l''  zusammenfallen  lassen;  das  ist  Ge- 
schmackssache. 

Nun  tragen  wir  mehrere  Bildpunkte  pip^  .  .  .  ein,  indem  wir  deren 
Koordinaten  Xi  y,  .To  y.  .  .  .  der  ersten  Platte  entnehmen  und  sie  von  U  aus 

auftragen.  Ebenso  tragen  wir  von  U'  aus  die  entsprechondcn  Bildpunkte 
]<i'  j'i  .  ■  ■  ein,  deren  Koordinaten  wir  der  zweiten  Platto  entnehmen.  Wenn 
die  Kammern  sehr  diskordant  gestandou  haben,  was  bei  Ballonaufnahmon 

die  Regel  ist,  dann  erkennon  wir  sofort,  daLi  die  identen  Punkte  /'i  7'/  vor- 

schiedene  Ordinaten  »/,  y,'  haben  und  das  gleiche  gilt  fiir  aile  identen  Punkt- 
paare.  Wir  beginnen  die  Zusammenfassung  der  Bûndel  damit,  daB  wir  etwa 
dem  pi  dieselbe  Ordinate  geben,  die  der  Punkt  j^i  hat.  Wir  ândern  also 

etwa  den  Winkel  /î,'  und  machen  ihn  gleich  /3j.  Das  geschieht  am  einfachsten 
so,  dafl  wir  das  zweite  Biindel  um  die  Basis  B  um  einen  Winkel 
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drehen.  Dementsprechend  rechnen  wir  sâmtliche  Koordinaten  der  rechten 

Spurpunkte  p'  mittels  der  schon  entwickelten  Transformationsgleichungcn 
um.  Auf  Grund  der  frùheren  Bemerkungen  ûber  den  EinfluB  der  Winkel- 
zuwachse  auf  Verteilung  der  Spurpunkte  auf  dem  Schirme  konnen  wir 

leicht  beurteilen,  welche  Winkelânderungen  wir  vorzunehmen  haben,  um  die 
Ordinatendifferenzen  immer  kleiner  zu  machen.  Bei  den  Transformationen 

woUen  wir  immer  darauf  achten,  dafi  die  identen  Punkte  p,  und  p/ 

stets  gleiche  Ordinaten  bewahren,  daB  aiso  fiir  dièse  immer  ?/,=«/i'  oder 

tg(ii  =  ty^i'  ist.  Es  ist  uns  dabei  sehr  willkommen,  daB  zwischen  den  drei 

maBgebenden  Winkeln  a(iy  des  linken  und  den  Winkeln  k'  ji' y'  des  reciiten 
Bûndels  immer  fiir  irgend  einen  Spurpunkt  die  Relation  gilt: 

fg(i  =  tgutgy         tg  ̂' =  lg  a!  tg  y'. 

Wenn    also    die    beiden    Spurpunkte   pi    und  p^'    stets  gleiche  Ordinate  be- 

wahren soU,  also  stets  /3,  =/5i'  sein  soU,  dann  muB  gelten: 

Von  dieser  Relation  haben  wir  folgenden  Vorteil.  Wenn  uns  irgendeine 

Orientierungsânderung  des  ersten  Biindels  zweckmâBig  erscheint,  dann  ist 

damit  irgendeine  Ânderung  der  Lage  von  jh  verbunden  und  der  neuen  Lage 

entsprechen  neue  Werte  von  «i  und  y^,  also  auch  ein  neuer  Wert  K  des 

Produktes  tga-^tgyi.  Wenn  wir  nun  die  Ordinatengleichheit  yi  =  yi  wahren 
wollen,  dann  gilt  als  Bedingung 

K^tgcci'tgyi' 
à.  h.  wir  konnen  im  zweiten  Biindel  beliebig  nur  «/  oder  nur  j'/  oder  beide 
Winkel    ândern  ;    es    braucht    nur   das    Produkt    der  Tangente  den  Wert  K 
zu  erhalten. 

Alan  mag  das  nun  mit  dem  Anpassungsverfahren  halten  wie  man  will, 

wir  kommen  bald  zu  so  kleinen  Ordinatendifferenzen  ^  =  y — y',  daO  wir 
mit  der  Méthode  d.  kl.  Q.  einsetzen  konnen.  Das  geschieht  so: 

Dureh   fiinf  Winkelânderungen  erhalten  zwei  entsprechende  Ordinaten 

y  und  y'  die  folgenden  vergrôBerten  Werte:  . 

yArJy^y  +  xy./ltt^x..ly 

y'~i-Jy'  =  y'  +  x'y-..da'+(l  +  y^)Jir-\-x'.Jy 
Der  Klarheit  wegen  setzen  wir: 

z/«  =  |        ̂ y  =  t        z/«'  =  Ê'         ̂ /3'=»r         Jf  =  ?  (13) 
Damit  verbinden  wir  die  Symbole  (10)  und  senden  so  fiir  (12)  die  einfachen 
Formen: 

y  +  ̂ y  =  y  +  c^-\-<'i 

Die  Differenz   der  nouen  Ordinaten  soll  gleich  Null  sein.    Wenn  wir  setzen: 

y  - .'/'  =  -^ dann  lautet  die  Bedingung: 

.J  +  a  I  +  c  Ç-  a'  r  —  ?''  '/  -  c'  Ç'  =  0 
Das  ist  die  allgemeino  Form  dor  linearen  Bostimmungsglcichungon,  auf  die  die 

M.  d.  K.  Q.  angewendet  worden  soU.  Wie  viel  Rayonpaare  ̂ vi^  haben,  so  viel 
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Bestimmungsgleichungen  erhalten  wir.  Der  weitere  Gang  der  Rechnung 
ergibt  sich  von  selbst.  Die  Rechnung  gibt  uns  schlieBlich  die  Werte  der 
Korrektionen  (13),  die  am  besten  geeignet  sind,  die  Ordinatendifferenzen  A 
auf  ein  Minimum  herabzudriicken.  Eventuell  muB  man  das  Verfahren 

■wiederholen. 
6.  Es  soll  nun  ausgesprochen  werden,  was  wir  jetzt  berechnet  haben. 

Wir  haben  die  Rayonbûndel  so  orientiert,  da6  die  gleichnamigen  Rayons 

nach  Môglichkeit  zum  Schnitt  gebracht  sind.  Wenn  wir  nur  mit  fûnf  Raj'on- 
paaren  rechnen  und  die  Koordinaten  auf  den  Platten  fehlerfrei  gemessen 
haben,  dann  komraen  in  der  berechneten  Lage  die  gleichnamigen  Rayons 
auch  wirklich  zum  Schnitt.  Wir  wissen  jetzt  also,  wie  die  Rayons  wâhrend 
der  Aufnahmen  gelegen  haben,  wir  wissen  aber  nicht,  wie  die  Kammern 
wâhrend  der  Aufnahmen  gestanden  haben  und  das  ist  es  ja  doeh,  was  wir 
wissen  wollen.  Die  Stellung  der  Kammern  finden  wir  so: 

Als  wir  die  Arbeit  begannen,  lag  die  optische  Achse  der  ersten  Kammer 
in  der  Grundebene  und  ging  vom  Fol  0  ans  durch  den  Plattenmittelpunkt  V. 
Wir  sehen  nun  wâhrend  der  ganzen  Rechnungen  die  optische  Achse 
gewissermaBen  auch  als  einen  Rayon  an  und  lassen  sie  aile  Winkelânderungen, 
die  wir  mit  dem  Bûndel  vornehmen,  mitmachen.  Ebenso  verfahren  wir  mit 
der  Achse  der  zweiten  Kammer.  Bei  der  ersten  Kammer  haben  wir  bekanntlich 

den  Winkel  ^  bei  seinem  urspriinglichen  Werte  /3  =  0  belassen.  Der  berechnete 

Winkel  k,  um  den  wir  das  erste  Rayonbûndel  um  die  y-Achse  verdreht 
haben  oder  richtiger  gesagt  der  Winkel  go"-»,  ist  also  nichts  anderes,  als 
der  Spreizwinkel  der  ersten  Kammer,  d.  h.  der  Winkel,  den  die  Achse 
der  ersten  Kammer  wâhrend  der  Aufnahme  mit  der  Basis  B  gemacht  hat. 

Analog  ist  der  berechnete  Winkel  a'  oder  richtiger  der  Winkel  90" — «'  der 
Spreizwinkel  der  zweiten  Kammer.  Der  berechnete  Winkel  /3'  aber  ist  der 
Verwindungswinkel  der  Kammern. 

Wir  wissen  jetzt,  wie  wâhrend  der  Aufnahmen  die  optischen  Achscn 
der  Kammern  gestanden  haben.  Wir  mûssen  aber  auch  wissen,  wie  wâhrend 

der  Aufnahmen  die  x-Achsen  der  beiden  Platten  gelegen  haben.  Das  kônneu 

wir  ebenso  leicht  erfahren.  Am  Anfang  legen  wir  durch  die  Pôle  0  und  0' 
auBer  den  optischen  Achsen  auch  noch  je  eine  Gerade  parallel  zur  u--Achse. 
Wir  verbinden  auch  dièse  Geraden  starr  mit  den  Raj'onbiiudeln  und  lassen 
sie  an  den  Drehungen  teilnehmen.  Zum  Schlusse  sehen  wir,  wie  wâhrend 

der  Aufnahmen  die  x-Achsen  gelegen  haben. 
Die  Reduktion  der  berechneten  Winkel  auf  die  iiblichen  Winkel:  Vcr- 

schwenkung,  Neigung  und  Drehung  ist  wieder  Sache  der  mathematischen 
Technik. 

7.  In  den  Normalgleichungen  kommen  die  folgenden  Gi'oOen  vor: 

a=xy         b=\  -\-  y°         c  =  x 
Fur  jeden  Punkt  wirklich  berechnen  wird  man  wohl  hochstens  die  GroBe 
a  =  xy.  Die  GroBe  c  ist  uns  fur  jeden  Spurpunkt  ohne  weitoros  bekannt;  die 
GrôBe  b  kann  man  etwa  einer  entsprechenden  Tabclle  entnehmen,  oder  aber 

einer    Doppelskala.    Die   GroBe  a  kann  man  einor  Hyperboltafol  entnehmen. 
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Unbestimmte  Platten. 

Von  Pi'ot.  Karl  Fuchs  in  PreBljur^. 

Unbestimmte  Platten  (Bilder)  sollen  solche  Platten  heilBen,  die  mit  einer 
gewôhnlichen  Kammer  hergestellt  sind,  die  also  keine  Randmarken  tragen 
und  an  denen  der  optische  Mittelpunkt  nicht  erkennbar  ist.  Wir  wollen  aii- 
nehmen.  daB  das  Objektiv  der  Kammer  winkeltreu  war,  und  daB  die  Bild- 
weite  der  Aufnahme  bekannt  ist.  In  der  vorliegendeu  Studie  soll  gezeigt 
werden,  wie  maa  in  diesem  Falle  mittels  der  identen  Strahlen  den  optischen 

Mittelpunkt  bestimmen  Icann. 
1.  Wir  gehen  von  folgenden  Annahmen  aus.  Es  liegen  zwei  zusammen- 

gehôrige  unbestimmte  Platten  vor.  Die  Kammern  waren  auf  den  beiden 
Standpunkten  unabhangig  voneinander  aufgestellt,  die  Platten  sind  also 
gegeneinander  verdreht,  verschwenkt  und  geneigt,  und  die  betreffenden 
Winkel  sind  uns  unbekannt. 

Wir  beginnen  die  Arbeit  daniit,  daB  wir  auf  den  beiden  Platten  eine 

grôBere  Anzahl  identer  Strahlenpaare 

(?j    (jTi  G  a    tro  (?3    (t3      .    .    . 

aufsuchen.  Die  Strahlen  GiG^  .  .  ■  der  ersten  Platte  schneiden  sich  im  Kern- 

punkt  K  der  ersten  Platte,  die  Strahlen  G/  6^»'  .  .  .  der  zweiten  Platte  aber 
im  entsprechenden  Kernpunkt  K'.  Die  beiden  Kernpunkte  K  K'  auf  den 
beiden  Platten  sind  uns  dann  also  bekannt,  und  ebenso  die  Winkel,  die  die 

Strahlen  G^G^...  einerseits  und  die  entsprechenden  Strahlen  G/  Go'  .  .  .  auf 
der  zweiten  Platte  anderseits  untereinander  bilden. 

Die  Plattenbilder  sind  Polarprojektionen  der  Landschaft  und  die  beiden 
Projektionspole  (zweiter  Hauptpunkt  des  Objektivs)  seien  0  und  O .  Die 
Verbindungslinie  dieser  Foie  ist  die  Basis  B  der  Doppelaufnahme  und  die 
verlângerte  Basis  B  durchstoBt  die  beiden  Platten  in  den  Kernpunkten  K 

und  K'.  Das  Lot,  das  wir  von  0  aus  auf  die  erste  Platte  fâllen,  trifft  die 
Platte  in  einem  Punkte  U,  und  das  ist  der  gesuchte  optische  Mittelpunkt 
der  ersten  Platte.  Das  entsprechende  gilt  fur  die  zweite  Platte.  Eine  Ebene  E, 

die  wir  durch  die  Basis,  also  durch  die  Pôle  0  0'  und  durch  die  Kern- 
punkte KK  legen,  heiBt  Achsenebene.  Uns  kiimmern  zwei  dieser  Ebenen: 

die  erste  Hauptebene  i7,  die  normal  zur  ersten  Platte  steht,  also  durch  den 

gesuchten  optischen  Mittelpunkt  XJ  geht  und  die  zweite  Hauptebene  //',  die 
normal  zur  zweiten  Platte  steht,  also  durch  den  gesuchten  Mittelpunkt  f"  geht. 

Jetzt  konnen  wir  einen  hochst  unwillkommenen  Umstand  erkennen. 

Irgendeine  Achsenebene  E  schneidet  die  beiden  Platten  in  zwei  identen 

Strahlen  G  und  G' ,  die  Landschaft,  die  Gehânge  dos  Gebirges  aber  durch- 
schneidet  sie  in  einer  zerrissenen  Kurvo  Â  Jeder  Objektpunkt  dev  Kurve  iS 
gibt  seinen  Bildpunkt  auf  der  ersten  Platte  im  Strahl  G,  auf  der  zweiten 

Platte  im  Strahl  G' .  Wenn  wir  von  den  beiden  Polen  0  0'  aus  Rayons 
RR  durch  die  beiden  Bildpunkte  p;V  ziehen,  dann  schneiden  sich  die  Rayons 

im  richtigen  Objektpunkt  P  in  der  Kurve  <b'.    Wenn    wir  aber  irrtiimlicher- 
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weise  nicht  die  wahren  Pôle  0  0',  sondern  zwei  andere  Achsenpunkte  (Basen- 

punkte)  A  A'  fur  die  Pôle  nehmen,  und  von  diesen  Punkten  A  A'  aus  die 
beiden  Rayons  RU'  durch  die  beiden  Bildpunkte  ̂ 'p  ziehen,  dann  liegen 
auch  dièse  beiden  falschen  Rayons  in  der  richtigen  Ebene  E;  sie  -sverden 
sich  auch  schneiden,  aber  nicht  im  richtigen  Objektpunkte  P,  sondern  in 
einem  falschen  Punkte  X  der  Ebene  E.  Wir  erhalten  so  aus  den  Bildpunkten 

der  beiden  Strahlen  G  G'  ein  falsches  Profil  S,  das  aber  ebenfalls  in  der 
Ebene  E  liegt.  Das  Gesagte  gilt  fiir  jede  beliebige  Ebene  E.  Wir  sehen  also: 

wenn  wir  in  der  Kernachse  (Basis)  zwei  falsche  Projektionspole  A  A'  wâhlen, 
dann  erhalten  wir  wohl  ein  falsches  Landschaftsbild,  ein  verzerrtes  Bild, 
aber  es  ergeben  sich  keine  Widerspriiche.  Es  gibt  also  keine  Symptôme 
dafiir,  daB  wir  in  der  Achse  falsche  Pôle  anoenommen  haben. 

N 

Anders  liegt  die  Sache,  wenn  wir  in  der  Landschaft  drei  KontroU- 
punkte  haben,  die  ein  groÛes,  moglichst  gleichseitiges  Droieck  bilden.  Wenn 
in  dem  Landschaftsbild,  das  wir  auf  Grund  falscher  Pôle  gewonncn  haben, 
dièses  Dreieck  verzerrt  erscheint,  dann  erkennen  wir,  daû  die  Pôle  falsch 

gewâhlt  wurden. 
Hiermit  sind  wir  iiber  die  wesentliche  Schwierigkeit  unserer  Aufgabe 

orientiert. 

2.  Die  erste  Hauptebene  //  schneidet  die  erste  Platte  in  einem  Strahlc  />, 
der  durch  den  Kernpunkt  K  und  den  optischen  Mittelpunkt  U  geht.  Das 
Analoge  gilt  fiir  die  zwoite  Platte.  Wir  stellen  uns  nun  die  Aufgabe,  auf  den 

beiden  Platten  die  beiden  Hauptstrahlen  L  und  L'  zu  berechnon;  wir  wissen 
dann  von  den  gesuchten  Mittelpunkten  L("  wenigstens  so  viel,  da(3  sie  in 
diesen  beiden  Strahlen  liegen.  Wir  schlagen  dabei  ein  Nâhcrungsverfahren 

ein,    indem    wir    auf  der  ersten  Platte  einen  angeniiherten  optischen  Mittel- 
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punkt  Ui  wahlen  und  durch  diesen  vom  Kernpunkt  K  aus  einen  angenaherten 

Hauptstrahl  A  legen,  der  mit  dem  wahren  Hauptstrahl  L  einen  unbekannten 

Winkel  ^a    einschlieCt.    Das  Entsprechende    gilt  auch  fur  die  zweite  Flatte. 

In  der  Absiciit,  Bedingungsgleichungen  zu  gewinnen,  nehmen  wir  zu- 

nâehst  an,  wir  hâtten  die  Mittelpunkte  UU'  fehlerfrei  gewâhlt.  Auf  Grund 
der  Abb.,  die  sich  auf  die  erste  Flatte  bezieht,  kônnen  wir  dann  auf  fol- 

gende  Weise  eine  Gleichung  finden.  Die  Abbildung  zeigt  die  Achse  B,  die 

durch  Kernpunkt  K  und  Fol  0  geht.  Der  optische  Mittelpunkt  U  hat  von 

K  den  Abstand  E,  von  0  den  Abstand  /  (=  Bildweite).  E  und  /  stehen 
normal  aufeinander  und  ihre  Ebene  ist  die  erste  Hauptebene.  Von  U  aus 

ist  in  der  Flatte  eine  Normale  N  zur  Hauptebene  gezogen. 

Durch  die  Achse  B  ist  eine  Ebene  K^  gelegt,  die  in  der  Flatte  den 

identen  Strahl  G^  gibt,  der  JV  in  einer  Hôhe  h^  schneidet.  Dièse  Ebene  E^ 

bildet  mit  der  Hauptebene  in  der  Achse  einen  Winkel  /3i,  wâhrend  Gi  mit  R 

einen  Winkel  «i  bildet;  die  Achse  B  aber  bildet  mit  der  Flatte,  also  auch 

mit  R,  einen  Winkel  9:  Eine  zweite  Ebene  E.2  gibt  entsprechend  einen  identen 

Strahl  G.,  und  die  zwei  Winkel  a.,  und  /îo.  Die  Winkel  /?,  und  fi«,  die  die 

beiden  Ebenen  Ei  E..  mit  der  Hauptebene  bilden,  sind  dann  bestimmt  durch: 

•^  '  ̂       sm  %•  -"  "       stn  %■  ^  ' 

Miteinander  bilden  die  beiden  Ebenen  E^  E.,  einen  Winkel  jj^-j,  fur 
den  gilt: 

Es  gilt  also  auch: 

ta  Ko  —  ta  a, 

=    ■  ,-l    "    ,         '   -SI"*  (2) sin-  ë-  -[-  ty  «2  ̂5  «1 

Dieser  Winkel  fin  ist  es  nun,  der  uns  eine  Bedingungsgleichung  lieferu 

wird,  wie  wir  gleich  sehen  werden.  Dieselben  zwei  Ebenen  E^  E.,  geben 

nâmlich  auch  auf  der  zweiten  Flatte  zwei  idente  Sti-ahlen  G/  G./,  und  wir 
finden  auf  der  zweiten  Flatte  fiir  den  Winkel  /j,j  den  folgenden  Ausdruck: 

tact.,'  —  ta  a,'  .    „, 

^  '^'  ■•       sm^  »  -j-  tg  «2  tgai  ^  ' 

Dièse  beiden  Werte  (2)  (3)  von  t;/ ji^^  miissen  gleich  grolî  sein,  und  das 

ist  eben  die  Bedingungsgleichung. 

3.  In  den  beiden  Ausdriicken  (2)  (3)  fiir  /ij^.  sind  bisher  keinc  Fehier 

in  Rechnung  gezogen;  jetzt  wollen  wir  auch  die  Fehier  in  Rechnung  nehmen. 

Fiir  den  Winkel  9,  don  die  erste  Flatte  mit  der  Achse  />'  bildet,  findon 
wir  leicht  einen  angenaherten  Wert.  Es  gilt  namiich: 

^9»  =  ̂   (4) 

Die  Bildweite  /  ist  uns  gonau  bekannt;  fiir  R  aber  habon  wir  einen 

angenaherten  Wert  7?i,  da  wir  den  Mittelpunkt  U  ja  angenâhert  kcnnen. 

Wir  setzen  daher  fur  ein  angeuâhertes  0-  =  ̂ i  : 
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^9»i=^  (5) 

Wenn  wir  den  unbekannten  Fehler  von  &i  mit  J  9-  berechnen,  dann 
kônnen  wir  schreiben: 

sin  &  =  sin  (^j  ~- ^  »)  (6) 

Fiir  die  zweite  Flatte  aber  gilt  entsprecliend: 

sin &'  =  si7i  (d-i  +  J»)  (7) 

Die  Winkel  a,  und  ccj  auf  der  ersten  Flatte  kônnen  wir  nieht  messen, 

denn  der  angenommene  Hauptstrahl  L^  bildet  mit  dem  wirklichen  Haupt- 
strahl  L  einen  uns  unbekannten  Winkel  zJ  a.  Wenn  wir  also  mit  «i  und  «o 

die  falschen,  von  L^  ab  gemessenen  Winkel  bezeichnen,  dann  mûssen  wir 

in  der  Gleichung  (2)  fur  ttj  (i^.^,  fur  cq  und  «o  die  verbesserten  Werte 

ai  -)-  z/  K  a..  -^  ̂  a 

setzen.  Analog  mûssen  wir  in  Gleichung  (3)  fiir  «i   und  «/  die  verbesserten 
Werte 

«i'  +  ̂   «'  «2'  -f-  -^  a' 
einsetzen.    Unsere    Bestimmungsgleichung    enthâlt   somit  die  folgenden  vier 
Unbekannten: 

Jd-       J».dK       zJa  (8) 
und  sie  lautet  so: 

tg{a,-^^a)-tg(ai^z]a)  _ 

Die  rechte  Seite  lautet  genau  so,   nur  sind  die  Buchstaben  gestrichelt. 

4.  Es  gilt  nun  unsere  Bestimmungsgleichung  in  die  iibliche  Form  einer 

linearen  Gleichung  mit  vier  Unbekannten  zu  bringen.  Das  erreichen  wir  se 

Die  linke  Seite  der  Gleichung  (9)  sehen  wir  als  eine  Funktion  dor  boiden 

Unbekannten  Ja  und  z/9-  an: 

'.9/Î12— /(-^«i^^)  (10) 

Aile  Winkel-  und  Winkelzuwâchse  denken  wir  in  Graden  ausgedriickt. 

Wir  berechnen  nun  den  numerischen  Wert  von  iy^^-î  otwa  fiir  folgende 

fiinf  Wertgruppen  der  Unbekannten: 

Att.=     0»     +10     — l"  0"  0» 
A^=     0»  O»  0"     4-1"     —1" 

Wir  kônnen  die  berechneten  Werte  von  '^^12  als  Ordinaten  =  auffassen, 
die  Werte  von  z/«  und  A^  aber  als  Koordinaten  r  und  7,  so  daB  wir 

Gleichung  (10)  auch  so  schreiben  kônnen: 

z=f(xy)  (12) 

Auf  Grund  der  berechneten  fûnf  Zahienwerto  kônnen  wir  =  leiciit  durch 

eine  Gleichung  von  folgender  Form  ausdriicken: 

z=  ax-\-by  -^-  c  (13) 
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Es  gilt  dann  namiich: 

_f{Ja  =  -^l)~f{Ja  =  - 1) 

^  _/(z/»=+l)-/(z/»^-l)  (14) 2 

c  =/(z/ c;  =-- 0,  z/»-  =  0) 

Wir  konnten  sogar  sehr  leicht  aus  den  fiinf  Werteii  quadratische  Gerade 

berechnen,  doch  hâtte  das  keinen  Zweck.  Wenn  wir  mit  dei*  rechten  Seite 
von   (9)  ebenso  verfahren,  dann  nimmt  Gleichung  (9)  die  Form  an: 

a^.,  z]  a  -\-  bi-j  z/ô'  -p  c^.,  =  «,2'  zla'  -f-  b^.J  J  9-'  ~\-  c\.j. 

Dièse  Gleichung  bezieht  sich  auf  das  eine  Ebenenpaar  E^  E.  und  be- 
sagt,  daB  beide  Platten  fiir  den  Winkel  j^i-j,  den  dièse  Ebene  niiteinander 

bilden,  denselben  Wert  gebeu.  Wonn  wir  dièse  Bediugungsgleichung  fiir 

vier  Ebenenpaare  aufstellen,  dann  liaben  wir  vier  Bestimmungen  fiir  vier 

Unbekannte,  und  kônnen  dièse  Unbekannten  berechnen.  Wenn  wir  solche 

Ebenen  E  wâhlen,  die  nur  kleine  Winkel  mit  den  Hauptebenen  bilden,  dann 

finden  wir  bald  sehr  genaue  Werte  der  Unbekannten,  da  bei  kleinen  Winkeln 

die  Tangenten  den  Winkeln  ziemlich  proportional  sind.  Wir  kennen  dann 

auf  den  beiden  Platten  die  Hauptstrahlen  L  und  L',  in  denen  die  optischen 

Mittelpunkte  U  und  U'  liegen  miissen,  und  gleichsam  als  Nebenprodukt  er- 
halten  wir  auch  die  Winkel  ^  und  &',  die  die  Ebenen  mit  der  Kernachse 
bilden. 

5.  Wir  stehen  nun  vor  der  Aufgabe,  auf  den  beiden  Hauptstrahlen  L 

und  L'  die  richtigen  Mittelpunkte  U  und  U'  zu  bestimmen.  Theoretiseh  ist 

das  allerdings  sehr  einfach,  denn  es  bestehen  fiir  die  Abstânde  E  E'  der 

Punkte   U  V  von  den  Kernpunkten  A' A"  die  Bestimmungen  (4): 

Eùj&^f  Etg»'=f. 

Die  GrôBe  &&'/  kennen  wir  allerdings  ziemlich  genau;  die  Kernpunkte 

K  K'  aber,  auf  die  f''  V  bezogen  werden.  kennen  wir  aber  nicht  so  genau, 
als  es  wùnschenswert  wâre  und  es  wird  sich  in  der  Praxis  wohl  meistens 

eineUnsicherheit  von  mehreren  Millimetern  fiir  dieLage  von  6' und  f/"  ergeben. 

Ein  radikales  Mittel  liegt  darin,  daB  wir  nicht  zwei  Platten  S  S'  von 
zwei  Standpunkten  I  und  II  nehmen,  sondera  auf  drei  Standpunkten  I  II  III 

drei  Aufnahmen  machen  und  so  drei  Platten  *S'<S'aS"  gewinnen.  Wenn  wir 

dann  die  erste  Platto  <S'  mit  der  zweiten  Platte  *S"  paaren,  dann  erhalten  wir 
auf  S  einen  Hauptstrahl  Li»,  in  dem  der  Mittelpunkt  U  liegen  rauB.  Wenn 

wir  aber  S  mit  S"  paaren,  dann  erhalten  wir  auf  S  einen  zweiten  Haupt- 
strahl Ai3,  in  dem  ebenfalls  U  liegen  raul,i;  also  ist  f  der  Schnittpunkt  der 

beiden  Hauptstrahlen  A,,  und  A13.  Das  Analoge  gilt  fiir  die  zvveite  und 
dritte  Platte. 

Wenn  wir  U  und  U'  auf  den  beiden  Platten  mittels  drcier  Konti'oll- 

punkte  Pi  I\  P3  bestimmen  woUen,  dann  sind  wir  wohl  auf  Versucho  ange- 

wiesen.  Wir  nehmen  zwei  angoniiherte  Mittelpunkte  f^,  fV  und  konstruioren 
unter   dieser  Annahme   das  Dreieck  1\  1\  F^.  Wir  finden,  dalî  es  falsch  ist. 

Arotiiv  fiir  PhotoMraniinetrie.  9 
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Wir  untersuchen  nun  einerseits  wie  sich  das  Dreieck  ândert,  wenn  wir  Ui 

auf  dem  Strahle  L  nach  redits  oder  links  schieben  und  wie  sich  das  Drei- 

eck anderseits  ândert,  wenn  wir  U,  auf  dem  Strahle  L',  nach  reehts  oder 
links  schieben.  Wir  erkennen  dann,  in  welchen  Richtungen  wir  versuchen 

miissen,    um   bessere  Mittelpunkte  zu  erhalten. 

Photographie  Surveying  in  the  United  States  Coast  and 
Geodetic  Survey. 

By  J.  A.  Flemer,  Topographer  in  Coast  and  Geodetic  Survey  Washington. 

The  international  boundarj'  line  between  Russian  America  and  the 

British  Possessions  in  North  America,  as  originall}'  described  in  a  treaty 
between  Russia  and  Great  Britain,  also  defined  the  boundarj'  between  Alaska 
and  British  Columbia. 

However,  since  wide  discrepancies  and  déviations  appeared  between 
the  mapped  Unes,  representing  the  boundary  from  the  head  of  Portland 
Canal  to  Mount  St.  Elias,  as  laid  down  by  the  Canadian  cartographers  and 
those  of  the  United  States  Government,  it  was  found  that  a  topographie 
reconnaissance  of  S.  E.  Alaska  would  hâve  to  be  made  before  thèse  dif- 

férences could  be  reconciled  and  a  line,  satisfactory  to  both  countries  and 

in  harmony  with  the  intent  of  the  Russo-Anglican  treaty  description,  could 
be  established,  for,  a  proviso  in  this  description  made  the  boundary  location 
dépendant  on  the  possible  existence  of  a  mountain  range,  extending  parallel 
with  te  coast  and  not  farther  distant  from  the  latter  than  ten  marine  leagues. 

In  the  case  of  non-existence  of  such  a  coast  range,  or  naturally  marked 
boundary,  the  line  was  to  foUow  the  windings  of  the  coast  at  the  uniform 
distance  of  ten  marine  leagues  therefrom. 

The  Canadian  cartographers  delineated  the  boundar}'  of  S.  E.  Alaska 
along  such  a  coast  range,  whereas  those  of  America  h  ad  adopted  the  con- 
ventional  ten  marine  league  line.  A  topographie  reconnaissance,  of  course, 
would  show  the  orographie  character  of  the  territory,  and,  either  prove  the 
existence  or  the  absence  of  a  coast  range  in  the  sensé  of  the  treaty,  that 
is,  within  the  ten  marine  leagues  wide  belt  or  lisière. 

In  1892  the  governments  of  both  countries  appointed  commissioners 

—  Mr.  W.  F.  King,  Chief  Astronomer  of  the  Department  of  the  Interior, 
on  the  Canadian  side,  and  Dr.  T.  C.  Mendenhall,  Superintendent  of  the 

Coast  and  Geodetic  Survey,  on  the  American  side  —  to  devise  the  best 
method  for  making  such  a  reconnaissance  and  to  carry  the  work  of  the 
survey  into  exécution. 

The  climatic  and  topographie  difficulties  inhérent  to  this  territory 

were  at  once  recognized.  It  was  quite  évident  that  the  customary  instru- 
mental   methods,    generally    applied    to    the  topograi)hic  .surveys,  heretofore 
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executed  under  the  American  Government,  would  be  precluded  on  account 

of  excessive  cost  and  time  consumption.  Mr.  W.  F.  King's  suggestion 
therefore,  to  apply  the  phototopographic  surveying  method  was  adopted  by 
the  Commission- 

The  Coastal  belt  of  S.  E.  Alaska  was  thus  reconnoitered  and  mapped 

in  less  than  three  j'ears,  from  1893  to  1895,  the  phototopographic  parties 

being  in  the  field  from  May  to  September.  Each  season's  work  was  plotted 
in  Ottawa,  Canada,  on  1  :  80.000  scale,  during  the  following  winter.  The  final 

maps  were  reduced  to  1  :  160.000.  This  reconnaissance  being  jointly  made 

by  the  American  and  Canadian  Governments  the  work  was  divided,  allotting 

the  astronomical  and  triangulation  observations  and  computations  to  the 

Americans  and  the  phototopographic  survey  to  the  Canadians. 

Seven  Dominion  Land  Surveyors  were  given  a  practical  course  in 

phototopography,  in  Ottawa,  in  1892,  to  familiarize  them  with  the  methods 

and  instruments  devised  by  Capt.  E.  Deville,  Surveyor  General  of  Dominion 

Lands,  who  had  inaugurated  extensive  phototopographic  surveys  in  the 

Rocky  Mountains,  which,  from  their  inception,  in  1888,  had  been  marked 

with  great  success.  In  Ma}'  of  1893,  thèse  officers  were  placed  in  charge  of 

the  Canadian  topographie  parties,  each  chief  having  assigned  him  cne  as- 
sistant (also  a  D.  L.  S.),  from  four  to  five  helpers  or  packers,  one  cook, 

the  necessary  camp  outfit,  instruments,  provisions  and  means  for  local 

transportation,  the  latter  consisting  of  a  sailboat  and  a  canoë.  One  Coast 

and  Geodetic  Survej'  officer  with  a  packer  were  assigned  to  each  Canadian 
and  one  Dominion  Land  Surveyor  with  packer  joined  each  American  party. 

The  Coast  and  Geodetic  Survey  officers,  thus  attached  to  thèse  Ca- 
nadian parties,  became  familiar  with  the  practical  opérations  and  applications 

of  the  phototopographic  surveying  method  as  practiced  in  Canada.  The 

United  States  Coast  and  Geodetic  Survey  has  now  a  fine  equipment  of 

photogrammeters  and  the  Bureau  applies  the  phototopographic  methods 

wherever  they  would  be  more  satisfactory  than  other  instrumental  survejing 

methods,  particularly  in  régions  rich  in  orographie  détails.  Photographs 

obtained  with  the  photogrammeters  of  this  Bureau,  hâve  also  been  success- 

fuUy  used  to  supplément  topographie  détails  when  plotting  the  data  ob- 
tained by  other  topographie  surveying  methods,  notably  in  the  niapping  of 

the  archipelago  of  S    E.  Alaska. 

When  the  award  of  the  international  boundary  Une  between  Alaska 

and  Canada  was  made,  October  20th,  1903,  in  London.  England.  the  tribunal 

laid  down  the  boundary  Une  on  the  phototopographic  maps,  scale  1  :  Ifio.OOO 

made  under  treaty  of  1892  (article  No.  l)  during  the  seasons  of  1893  — 
1«95,  and  forming  part  of  the  report  submitted,  December  31st,  1895,  by 

the  Commissioners,  Mssrs.  W.  F.  King  and  W.  \V.  Duffield.  (The  latter 

having  suceeeded  Dr.  T.  D.  Mendenhall  as  Superintendent  of  the  Coast  and 

Geodetic  Survey  and  as  U.  S.  Boundary  Commissioner.) 

The  overland  boundarj'  Une,  as  laid  down  by  the  Alaskan  Boundary 
Tribunal,  is  a  little  over  1901  km  long  and  it  is  fixed  by  the  sélection  of 

83    mountain   peaks,   two   passes    and   two  other  points,   ail  marked  on  the 

9* 
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award  maps.  This  séries  of  87  points  forms  an  irregular  polygon-line,  ex- 

tending  from  the  head  of  Portiand  Canal  to  the  1-ilst  meridian  just  west 

from  Mount  St.  Elias,  the  reaches  between  the  points  mai'ked  on  the  maps 
being  straight  courses. 

In  1904  the  British  Government  appointed  Dr.  W.  F.  Kiug  on  the 

Canadian  side  and  the  United  States  Government  appointed  Mr.  O.  H.  Titt- 
mann,    Superintendent    of    the  Coast    and  Geodetic  Survey,   Commissioners 

for  the  démarcation  of  the  Alas- 

kan  boundary  Une  in  accordanee 
with  the  award  of  October 

20th,    1903. 

This  Commission,  besides 

marking  the  boundary  sections 
withsuitable  monuments  between 

the  peaks  and  other  fixed  points, 

selected  by  the  tribunal,  is  again 

applying  the  phototopographic 

method,  partly  to  extend  the 

survey  to  the  boundary  where 

the  original  reconnaissance  falls 

short  of  that  line,  partly  to  supplé- 

ment topographie  détails  where 

the  original  survey  was  déficient 
in  caméra  stations.  Inaccessible 

boundary  peaks  are  photogra- 

phed  with  telephotographic  in- 
struments to  enable  the  Com- 

missioners to  indicate  and  per- 
manently  fix  the  exact  turning 

point  in  the  boundary  line  at 
thèse  places. 

With  a   view   to  simplicity 

in    structure  and  a  light  weight, 

the    new    Coast    and    Geodetic 

Survey  phototopographic  instru- 
ment has  been  made  in  three    distinct   parts    or    sections,    the    transit,    the 

caméra,  and  one  tripod  serving  for  both 

By  removing  two  capstan-head  screws,  which  unité  .the  basephito  of 

the  Y  support  with  the  vernier  plate  of  the  horizontal  cirdo,  the  super- 

structure, embracing  the  Y's,  télescope,  and  vertical  cirdo,  may  be  lifted 
from  the  horizontal  circle  (Fig.  1). 

The  caméra,  com])lete  as  such,  may  be  mounted  on  the  vernier  plate 

of  the  horizontal  circle  with  the  same  capstan-head  screws  that  securo  the 

superstructure  of  the  transit.  The  fig.  2  sIkjws  the  camcra-theodolite 

in  its  usual  po.sition  (long  sidcs  of  the  photograi)hic  plate  liorizoïital).  Tiic 

truncated  aluminium  cône  (fig.  2  and  3),  under  the  camora-box  is  securod  to 
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the  latter  by  means  of  a  central  clamp-screw  (within  the  hoUow  cône),  and 
the  base-rim  of  the  cône  is  then  fastened  to  the  vernier  plate  of  the  hori- 

zontal circle  by  the  two  capstan-head  screws  already  mentioned. 
Both  transit  and  surveying  caméra  are  used  on  the  same  tripod.  The 

substructure  (with  the  horizontal  circle)  is  connected  with  the  tripod  by 
means  of  the  triangular  tripod  plate.  This  triangular  plate  is  screwed  to  the 

tripod  and   the  three  leveling-screws  of  the  substructure  are  placed  on  the 

arms  of  this  plate,  a  clamping  dovice  securing  the  conical  ends  of  the 

leveling-screws  to  the  tripod  plate  serves  tu  prevent  a  possible  distur- 
bance  of  the  substructure  when  the  exchange  froni  transit  to  caméra 
is  made. 

The  adjustments  of  transit  and  caméra  are  stable  and  with  ordinary 

care  are  little  liable  to  change.  To  reduce  weight  without  sacrificing  rigi- 
dity  and  strength,  alumiuum  has  beeu  used  whon  practicable. 

The    caméra    is    packed    in    a    stout  packing-case,    together  with  eigth: 
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double  plateholders,  focusing-cloth,  note-book,  etc.  The  transit  is  packed 

by  itself. 
A  small  triangular  net  or  hammock,  that  may  readily  be  attached  to 

the  legs,  should  be  provided  for  use  when  stations  are  occupied  in  windy 

weather.  Thèse  necessarily  light  instruments  are  naturally  subject  to  distur- 
bance  by  the  wind,  but  by  placing  a  suitable  weight  (a  stone  will  do)  in 

the  net  suspended  between  the  tripod  legs  no  noticeable  vibration  will  occur. 

The  rear  frame  of  the  inner  (aluminum)  camera-box  is  supplied  with 

notches  to  mark  the  horizon  and  the  principal  lines.  The  constant  focal 

length  (about  151-64  vim)  of  the  lens  is  also  laid  off  on  the  inner  edge  of 
this  frame,  one  half  on  either  side  of  the  principal  line  and  one-half  to  one 
side  of  the  horizon  line.  AU  thèse  notches  print  on  the  edges  of  the  négatives, 

giving  ready  means  for  checking  distortions  in  the  prints. 

As  will  be  noted,  this  camera-box  is  similar  in  form  to  Captain  De- 

ville's  new  niodel,  having  also  the  same  lens  (Zeiss  anastigmat,  6V2  X  8V2 
séries  V).  The  plates  used  in  this  caméra  are  127  mm  X  203  mm.  The  outer 

box  or  casing,  is  made  of  well-seasoned  V^-inch  (6  mm)  mahogany  rein- 
forced  with  strips  of  brass.  The  sensitized  film  of  the  photographie  plate 

is  brought  into  direct  contact  weth  the  rear  of  the  inner  camera-box  by 
means  of  a  milled-head  screw.  attached  to  the  front  board  of  the  outer  box. 

The  lens  is  about  2Vi6  inches  (52'3  mm)  from  one  long  side  and 
3"/jg  inches  (100  mm)  from  the  other  long  side  of  the  outer  wooden  case, 

making  the  horizon  line  correspondingly  nearer  one  long  side  of  the  ca- 
méra. When  the  main  field  of  the  terrene  falls  below  the  station  the  caméra 

is  mounted  with  the  lens  low  and  vice  versa.  Three  sets  of  cross-levels 

are  attached  to  the  inner  camera-box,  each  being  covered  with  a  glass 

window  inserted  into  the  outer  wooden  case,  so  that  a  set  of  cross-levels 

will  appear  on  the  upper  caméra  side  for  each  of  the  three  positions  in 
which  the  caméra  may  be  mounted. 

Kleinere  Mitteilungen. 

Tëtigkeit  der  Sektion  ,,LauSSedat"  in  der  ̂ Société  fraDi,aise  de  Photo- 
graphie" zu  Pari.s. 

Im  Friihjahre  1908  konstituierte  sich  in  der  .Société  française  de  Photographie' 
zu  ParLs  dio  Sektion  jiLaus.sedat"  (Archiv,  I.  Band,  S.  70,  213),  in  wolcher  die 
bekannten  Fachleute  Vallot,  Comte  de  la  Bauine-Pluviucl.  Wonz,  Mont- 

pillard,  Saconnej'  usw.  das  Erbe  J^aussedats  iibernommon  haben.  Es  werden 
Vortrâge  ùber  aktuelle  Fragen  gehalten,  die  Nouerscbeinungen  der  photogram- 
metrischen  J.,iteratur  werden  besprochen,  instrumentelle  Neuerungen  vorgefiihrt  usw., 
es  herrscht  ein  reges  Leben,    das    dem  Austau.sche   fachlicher  Ideen  gewidmet  ist. 

Zwci  Tatsachen  verdienen  ganz  besonder.s  hervorgehoben  zu  werden,  und  zwar: 
1 .  Die  Schaffung  von   Preisen  fur  Konkurse  und 
2.  die  Anregang  wegen  Errichtung  oines  Denkinalos   fiir  Laussodat. 
Emil  Wenz,  bekannt  durch  seine  gelungenen  Drachcnuufnahmen  und  ver- 

schiedene  Nouerungen   in    der   Drachenphotographic,   widmete    500  Francs  als  Preis 
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fur  die  schônsten  photographischen  Aufnahmen,  die  ans  einem  Drachen  oder  nnbe- 
mannten  Ballon  auf  automatischem  Woge  gewonnen  wurden  und  fur  topographische 
Zwecke  Verwendung  finden. 

Graf  do  la  Baume-Pluvinel  schloC  sich  mit  100  Francs  an  und  die  Witwe 
des  Obersten  Laussedat  stellte  der  Jury  eine  silberne  Médaille  zur  Verfùgung 
mit  dem  Bildnisse  Laussedats,  die  der  bekannte  Graveur  Roty,  ein  Freund 
Laussedats,  gemaeht  bat. 

Nàhere  Bestimmungen  finden  sich  im  „Bulletin  do  la  Société  française  de 

Photographie",  XXV.  Band,   1909. 
Was  die  Errichtung  eines  Denkmales  fur  den  Begrûnder  der  Photogrammetrie 

Laussedat  betrifft,  welche  die  Sektion  , Laussedat"  in  dankbarer  Pietiit  angeregt 
hat,  verweisen  wir  auf  den  folgenden  Wortlaut  fiir  die  Subskription. 

Subskription  fur  die  Errichtung  eines  Denknfiales  fiir  Laussedat  in 
Moulins.  Die  Société  française  de  Photographie  in  Paris  hat  am  1.  August  1909  ein 
Zirkular  nachstehenden  Inhaltes  versendet: 

Monsieur, 

Les  compatriotes  du  colonel  Laussedat,  membre  de  l'Institut,  ancien 
directeur  du  Conservatoire  des  Arts  et  Métiers,  ont  décidé  d'élever  à  Moulins  (Allier) 
un  monument  à  sa  mémoire.  Ses  nombreux  amis,  dans  toute  la  France,  ont  voulu 
seconder  cette  louable  initiative  et  ils  ont  constitué,  à  Paris,  un  Comité  avec  la 
mission  de  recueillir  aussi  des  souscriptions. 

Les  éminentes  qualités  du  colonel  Laussedat,  l'élévation  de  son  esprit,  son 
patriotisme,  son  amour  désintéressé  de  la  Science,  lui  ont  attiré  partout  les  plus 

ardentes  sympathies,  à  l'étranger  comme  en  France,  dans  l'armée,  où  il  a  servi 
comme  officier  du  génie:  à  l'Ecole  Poh'technique,  où  il  a  été  professeur,  puis 
directeur  des  Etudes;  au  Conservatoire  des  Arts  et  Métiers,  à  l'Institut,  dans  les 

milieux  industriels  où  l'appelaient  sa  compétence  technique  et  ses  fonctions  spéciales 
lors  des  Exposition  universelles. 

Aussi  le  Comité  de  Paris  a-t-il  pensé  qu'il  répondrait  aux  désirs  de  tous 
ceux  auxquels  cette  mémoire  reste  chère,  en  leur  facilitant  les  moyens  de  joindre 
leur  souscriptions  à  celles  que  recevra  le  Comité  de  Moulins. 

Vous  voudrez  donc  bien  inscrire  votre  nom  sur  le  bulletin  de  souscription 

ci-joint  et  l'adresser  à  M.  Gauthier- Villars,  trésorier  du  Comité,  55,  quai  des 
Grands- Augustins. 

La  famille  du  colonel  Laussedat  a  bien  voulu  nous  faire  s^avoLr  qu'elle 
mettait  â  notre  disposition,  pour  les  offrir  aux  souscripteurs,  un  certain  nombre 
de  médailles  en  bronze  où  le  très  distingué  graveur  Roty  a  fixé  les  traits  du 
colonel,  son  ami.  Nous  nous  chargerons  de  les  faire  parvenir  à  tons  ceux  des 
souscripteurs  qui  nous  en  feront  la  demande. 

Veuillez  agréer.  Monsieur,  l'expression  de  nos  sentiments  les  plus  distingués. 
Présidents  d'honneur: 

MM.  E.  Levasseur,    Membre  de  l'Institut,  Administratenr  du  Collège  de  France, 
Professeur  au  Conservatoire  des  Arts  et  Métiers. 

Alfred  Picard,  Membre  de  l'Institut,  ancien  Ministre  de  la  Marine. 
Président: 

M.  le  Général    de    division   Laurent,    ancien  Président    du    Comité    technique    du 
Génie. 

Stereo-Autograph  von  k.  u.  k.  Oberleutnant  v.  Orel.  Dieser  neue  Apparat 
zur  Verwertung  stercoskopischcr  Landschaftsbilder,  welche  mittels  eines  Photo- 
theodolites  hergestellt  werden,  wurde  von  dem  Cari  Zeiss-Werko  in  Jena  nach 
den  Angaben  des  k.  u.  k.  Oberloutnants  Eduard  v.  Orel  fertiggesteUt  und  im 
Dezember  1 909  wurden  im  k.  u.  k.  Militilrgeographisehen  Institute  in  Wien  die 
Versuchsarbeiten  mit   diesem  automatischen    Auftrageapparate    aufgenonimen. 
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Dieser  Apparat  ermôglicht  das  vollstandig  automatische  Legen  von  Hôhen- 
schichtenlinien,  ferner  das  Bestimmen  eines  jeden  beliebigen  Punktes  der  Lage 
und  Hôhe  nach,  sowie  auch  das  Zeichnen  jeder  im  Bilde  sichtbaren  Linie  in 

zwangslaufiger  Weise.  Die  angestellten  Versuche  ergaben  in  jeder  Hinsicht  durch- 
aus  befriedigende  Resultate. 

Die  eingehende  Publikation  des  Apparates  und  der  Versuchsergebnisae  wird 
zu    einem  spateren  Zeitpunkte  ertblgen. 

Photogrammetrie  auf  der  Internationalen  Photographischen  Aus- 
Stellung  2U  Dresden  1909.  Der  Zweck  der  Internationalen  Photogra- 

phischen Ausstellung  Dresden  1909  tritt  aus  der  in  erster  Sitzung  des 
provisorischen  Ausschusses  festgestellten  Fassung  der  Grùnde  der  Ausstellung 
deutlich  hervor: 

„Die  Internationale  Photographische  Ausstellung  Dresden  1909 
soll  eine  iimfassende  Darstellung  des  Wesens  der  Photographie  in 
allen  Zweigen  und  in  allen  Kulturlàndern  sein,  aie  soll  die  Entwicklung 

der  Photographie  wie  den  heutigen  Stand  ihrer  Leistungen  in  gewerb- 
licher,  kûnstlerischer  und  wissenschaftlicher  Hinsicht  und  aller  ihrer 

technischen  Hilfsmittel  und  Nebenzweige  zeigen." 
Dièses  stolze  Ziel  wurde  von  dem  Ausstellungsdirektoriuni  und  dem  Arbeits- 

ausschusse  in  glânzender  und  durchaus  origineller  Weise  erreicht.  Das  Direktorium 
ging  nach  einem  wohlerwogenen  Plane  vor,  streng  zielbewuCt,  frei  von  jeder 
Schablone,  und  es  darf  erwartet  werden,  dafi  die  Einteilung  dieser  groCten  aller 
bisherigen  photographischen  Ausstellungen  richtunggebend  fur  die  Zukunft  wirken 
werde. 

Die  Gruppe  Industrie,  Reproduktionstechnik,  Berufs-  und  Liebhaberphoto- 
graphie  und  Unterrichtswesen  waren  vorziiglich  vertreten;  was  uns  in  hiiherein 

MaCe  interessiert,  ist  die  Gruppe  „Wissen3chaftliche  Photographie".  In  allen 
bisherigen  photographischen  Ausstellungen  stellten  die  Arbeiten  auf  diesein  Ge- 
biete  nur  ein  Anhiingsel  an  die  vorherrschenden  Sammlungen  von  kûnstlerischen, 
gewerblichen  und  Erinnerungsbildern  dar;  in  der  Dresdener  Ausstellung  kann  man 
die  wissenschaftliche  Gruppe  als  die  bedeutendste  bezeichnen,  denn  sie  faCte 
zum  erstennial  das  ganze  Materiale  zusamnien;  sie  zeigte,  was  bereits  erreicht 
wurde,  wo  noch  Ungelôstes  weiterer  Arbeit  harrt  und  nach  welclien  Richtungen 
sich  noch  aussichtsreiche  Weiterentwicklungen  erwarten  lassen. 

Welche  Fiille  von  Material  war  vorhanden,  um  die  Anwendungen  der  Photo- 
graphie in  der  Botanik,  Zoologie  und  Anthropologie,  Kechtspflege  und  Verwaltung, 

Physik  und  Cheinio,  Pathologie,  Météorologie,  Minéralogie  und  Géologie  usw.  zu  zeigen! 
Prof.  Dr.  Luther  von  der  kônigl.  Technischen  Ilochschulo  in  Dresden  hat 

sich  um  dieso  Gruppe  ganz  besondere  Verdienste  orworben. 
Welche  Bedeutung  die  Photographie  auf  dem  Gcbiete  der  astronomischen 

Wissenschaften  erlangt  hat,  wurde  in  glilnzender  Weise  vorgofûhrt.  Durch  das 

Summationsvermôgen  und  die  starko  Lichtempfindlichkeit  der  Platten  ist  es  ge- 
lungen,  selbst  die  flûchtigsten  Himmelserscheinungeu  zu  fixieren.  In  einer  groûeu 
Vollstandigkeit  gibt  die  Ausstellung  ein  treffliches  Bild  von  nahezu  allen  bis  jotzt 
beobachteten  Himmelserscheinungon.  Intéressant  sind  dabei  die  Hosultato  einiger 

Sonncnexpeditionen  und  die  Spektralauliiahmen  der  Himme!skor])er.  Einige  beson- 
ders  gelungene  Mondaufnahmen  errogten   ganz  besondores  Intéresse. 

Das  matheniatisch-mcclianische  Institut  von  G.  Heydo  in  Dresden  hat  an 
geeigneter  Stelle  dos  Parkes  oine  mit  Rcfraktor,  Registrierapparaten  etc.  aus- 
gestattete  Sternwarte  errichtet,  welche  eine  groÛe  Attraktion  auf  die  Besucher  der 
Ausstellung  Ubte. 

Was  die  Photogrammetrie  betrifFt,  so  enthielt  der  ausgezeichnet  angolcgte 
Katalog  zur  Orienticrung  eine  Einleitung  tibor  das  Wcscn  und  die  Bedeutung  der 
Photogrammetrie   in   ihnn  vcrsebicdcncn  Anwcndungsgebioten. 
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Die  Fûlle  der  Ausstollungsobjektc,  welche  aile  Anwendungsgebiete  der 

Photogrammetrie  umfaûte:  Terrain-,  Architoktur-  und  Ballonaufnahmen,  Gletscher- 
nnd  Wolkenvermessung  etc.  war  nacli  Lândorn  hiatorisch  geordnet  und  konnte  der 
Besucher  die  Photogrammetrie  in  ibrer  Entwicklung  eingehend  studieren.  Es  waren 
im  Bilde  aile  photogrammetrischen  Instrumente  veranschaulicht,  welche  in  den 
verscbiedenen  Landern  gebaut  worden  sind;  von  der  topographischen  Kamera 
Laussedats  bis  zuni  Stereokomparator  von  Pulfricb. 

Es  haben  photogrammetrische  Arbeiten  ausgestellt: 
Das  k.  u.  k.  Militargeographische  Institut  in  Wien  ; 
die  kônigl.  MeCbildanstalt  zu  Berlin; 
die  Osterreichische  Gesellschaft  fur  Photogrammetrie  ; 
Staatarat  R.  Thiele  in  Moskau; 
Hauptmann  Th.   Scheimpflug  in  Wien; 
Ingénieur  Maul  in  Dresden  und 
Prof.  E.  Do  lez  al  in  Wien. 

Von  photogrammetrischen  Instrumenten  kamen  effektiv  zur  Ausstellung: 
1.  Durch  die  Lehrkanzel  fur  praktische  Géométrie  an  der  k.  k.  Technischen 

Hochschule  in  Wien: 

a)  Photogrammetrischer  Stereoskopapparat  von  Schell,  ausgefûhrt  in  der  mathe- 
matisch-meehanischen  Werkstâtte  von   Starke  &  Kammerer  in  Wien. 

h)  Phototheodolit  von  C.  Koppe,  ausgefûhrt  im  mathematisch-mechanischen  In- 
stitute  0.  Gûnther  &  Tegetmej'er  in  Braunachweig. 

c)  GroCer  Phototheodolit  fur  die  Aufiiahme  von  Denkmàlern  nach  Dr.  Dokulil, 
hergestellt  in  der  mathematiach  mechanischen  Werkstâtte  von  B.  &  A.  Rost 
in  Wien. 

d)  Photogrammetrische  Stereoskopkamera  nach  Dr.  Dokulil,  von  derselben 
Firma  ausgefûhrt. 
2.  Durch  die  Lehrkanzel  fur  Geodasie  an  der  k.  k.  bôhmischen  technischen 

Hochschule  in  Brunn:  Phototheodolit  von  Breithaupt,  gebaut  in  der  mathe- 
matisch-mechanischen Werkstiitte  von  Breithaupt  in  Kassel. 

3.  Durch  das  mathematiseh-mechanische  Institut  II.  &  A.  Rost  in  Wien: 
a)  Photogrammeter  fur  topographische  Zwecke  nach  Baron  Hûbl. 

h)  Auftrageapparat  fur  atereophotogrammetrische  Rekonatruktionen  nach  Zivil- 
geometer  Truck. 
4.  Durch  die  Photographische  Manufaktur  E.  Leohner  (Wilh.  Muller)  in 

Wien:  Phototheodolit  System  Pollack. 
5.  Durch  das  mathematiseh-mechanische  Institut  Toepfer  &  Sohn  in  Potadam: 

Zenitkamera  nach  Prof.  Schnaudcr. 

6.  Durch  den  Ingénieur  Maul  in  Dresden  sein  Raquetten-Apparat  fur  topo- 
graphische Aufnahmen. 

Die  Organisation  der  Abteilung  Photogrammetrie  in  der  Gruppe  Wissen- 
schaftliche  Photographie  lag  in  den  Hânden  von  Prof  E.  Dolezal. 

Die  reichsdeutschen,  franzosischen,  englischen,  italienischen  usw  Fachzeit- 
schriften  haben  sich  anerkennend  ûber  die  gelungeno  Bearbeitnng  der  Gruppe 

Photogrammetrie,  welche  ein  selten  vollstiindiges  Bild  der  verscbiedenen  Anwen- 
dungen  der  Photogrammetrie  lieforte,  ausgesprochen. 

Auszeichnungen  auf  der  Iniernationalen  Photographischen  Ausstellung 
Dresden  1909.  Um  die  Mitte  des  Menâtes  September  (1909)  ist  zu  Dresden 
ein  Preisgericht  zusammengetreten  und  auf  dem  Gobiete  der  Photogrammetrie 
wurden  Ebrenpreise,  die  hochstcn  Auszeichnungen,  an  folgende  Aussteller  verlieheu  : 

1.  Das  k.  u.  k.  Militargeographische  Institut  in   Wien; 
2.  k.  u.  k.  Hauptmann   Th.  Scheimpflug  in  Wien; 
3.  die  konigl.  Mefibildanstalt  in  Berlin  und 
4.  Ingénieur  Maul  in  Dresden. 
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Obmann  der  Osterreichischen  Gesellschaft  fur  Photogrammetrie,  Professer 
Dolezal,  fungierte  auf  dem  Kongresse  als  Ehrenpràsident  und  wirkte  als  Juror 
iind  stellvertretender  ObmaDn  im  Preisgerichtskollegium. 

Erster  Internationaler  KongreB  fiir  angewandte  Photographie  Dresden 
1909.  (11.  bis  15.  Juli.)  Zuin  ersten  Maie  verzeicLnen  die  Annalen  der  Photographie 
einen  KoDgreC,  der  sich  ausschlieûlich  den  Anweudungen  der  Photographie  in 
Wissenschaft  und  Technik  widmete.  Dièses  gewaltige  Gebiet  durch  eigeue  Aus- 
schnitte  aus  dem  bunten  Bilde  der  praktischen  Anwendungen  der  Photographie 
zu  schildern,  war  Ziel  und  Zweck  einer  groBen  Reihe  von  Vortrâgen,  die  Tach- 
leute  aus  allen  Landern  hielten. 

Eine  ùberaus  achwierige  Arbeit  bot  die  Organisation  und  Vorbereitung  des 
Kongresses  und  man  mui3  besonders  den  Herren  Prof.  Dr.  Luther,  Dr.  H.  WeiC 
und  Kedakteur  K.  WeiC  dankbar  sein,  die  an  der  Spitze  des  Komitees  zum  vollen 
Gelingen  des  Kongresses  beitrugen. 

Vortràge,  welche  sich  mit  der  photographischen  MeCkunst  befassen,  respektive 
dieselbe  tangierten,  waren  : 

Dolezal:   Uber  Photogrammetrie  und  ihre  Anwendungen. 
Eijkmann:  Stereorôntgenographie. 
Die  Verhandlungen  des  Kongresses  werden  in  Druck  gelegt  und  erscheinen 

bei  Wilhelui  Knapp  in   HaUe  a.   ià. 

Internationaler  photographischer  KongreB  zu  Briissel.  d.  bis  ti.  August 
1910.)  Die  Initiative  zu  diesem  Kongresse  ging  von  der  permanenten  Kom- 
mission  fur  Internationale  photographische  Kongresse  im  Einvernehmen 
mit  Association  belge  und  von  den  Sociétés  photographiques  de  Belgique 
aus.  In  der  Eolge  der  abgehaltenen  Kongresse:  Paris  1889,  Briissel  1891,  Paris 
19U0,  Lùttich  1905  reiht  er  sich  als  fûnfter  an.  Er  umfaCt  drei  groCe  Sektionen: 
die  wissenscbaftliche,   die  technische  und  die  bibliographische. 

Vortriige,  welche  auf  photographische  MeCkunst  Bezug  haben,  befinden  sich 
in  der  ersten  Sektion  und  sind: 

De  ville:  Die  Photogrammetrie  in  Kanada. 
Eijkman:  Stereoskopie. 

Saconney:  Prazisions-Ballonphotographie. 
Scheiner:   Himmelsphotographie  und  optische  Fortschritte. 
Tardivo:  Photographisches  Relief  bei  Ballonaufnahmen. 

Teilnohmerkarten  kostoten  10  Francs;  die  KongreCverhandlungen  werden  ge- 
druckt  und  erhalten  sie  die  Teilnehmer  gratis. 

Die  nUch.ste  Nummer  des  ..Archives"  wird  Nâheres  iiber  die  vorstehend  an- 
gefûhrten  Vortriige  bringen. 

Kônigl.  MeBbildanstalt  zu  Berlin.  Der  Bogrûnder  und  bishcrige  Leiter 

der  konigl.  MoCbildanstalt  in  Berlin,  Geh.  Baurat  Prof.  Dr.  ing.  h.  e.  A.  Me5'deii- 
bauer,  ist  in  den  Ruhcstand  getreten  und  verbringt  in  dem  schônen  Godesberg 
am  Rheine  den  Abend  seines  arbeitsreichen  Lebens.  Die  Vorwaltung  der  kônigl. 
MeCbildanstalt  ist  gegenwiirtig  kommissarisch  dem  Regierungsbaumeister  v.  Lupke 
ûbortragen. 

Neue  Anwendungen  der  Stereoskopie.  Dr.  P.  H.  Eijkmann,  Arzt  aus 
Scheveningeu,  hielt  auf  dem  Internationalen  Kongresse  zu  Dresden  einen  be- 
merkenswerten  Vortrag,  der  neue  intéressante  Anwendungen  der  Stereoskopie  be- 
handelte. 

Der  Redner  zeigte  ein  Glasprisma  mit  variablem  Winkel,  daa  dadurch  ent- 
steht,  daC  eine  |)lankonkave  und  eine  plankonvexo  l-inse  inoinunder  dreUbar  sind, 
80  daû  sie  zusammen  entweder  eine  planparallolo  Flilcho  bilden  odor  ein  Prisma 

von  jedem  beliebigen  Winkel.  Das  Prisma  kann  fur  Unterrichtszwecke,  fiir  Stereo- 
skope  und  fiir  ar/,tliche  Zwecko  dienen. 
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Unter  dem  Namen  ^Polyphanie"  beschrieb  Eijkmann  ein  Verfahren,  anf 
einer  Platte  nicht  wie  ûblich  nur  zwei  stereoskopische  Haibbilder  eines  Gegen- 
standes  aufzunehmen,  sondern  drei  (Triphanie)  oder  vier  (Tetraphaniej  usw. 
Im  allgemeinen  mussen  die  Projektionszentren  eine  regelmàCiffe  Figur  bilden 
(Dreieck,  Quadrat  etc.).  Es  stellt  sich  herans,  dafi  die  stereoskopischen  Einzelheiten 

viel  beaser  hervortreten  und  dies  gilt  sowohl  fur  Rontgen-,  ala  fur  gewôhnliche 
AufDahmen.  Weiter  beschreibt  und  zeigt  er  sein  neues  Verfahren,  das  er  ,Sj'm- 

phanie'  nennt  und  daa  darin  besteht,  daB  man  das  Rontgen-Stereobild  in  natiir- 
licher  GrôBe  mit  dem  aufgenommenen  Korperteile  zusammenbringt,  30  daû  der 
Chirurg  einen  Fremdkorper  oder  die  Knoclien  scheinbar  durch  die  Haut  des 
Patienten  hindurchsieht,  und  zwar  genau  an  Ort  und  Stelle,  wo  sie  sich  wirklich 
befinden.  Der  Effekt  wird  dadurch  zustande  gebracht,  daC  in  dem  dafûr  gebauten 
Spiegelstereoskope  keine  gewôhnlichen  Spiegel  gebraucht  werden,  sondern  halb- 
durchsichtige  Spiegel;  damit  sieht  man  das  aufgenommene  Objekt,  den  betreffenden 
Korperteil,  direkt  und  durch  Spiegelung  auch  das  Rontgen-Stereobild.  Die  Sym- 
phanometrie  kennzeichnet  sich  dadurch,  daû  man  statt  des  ursprûnglichen 
Kôrperteiles  einen  angepafiten  MaCstab  mit  dem  Rôntgen-Stereobilde  zusammen- 

bringt und  dann  direkt  aile  MaBe  in  jcder  Richtung  nehmen  kann.  Bei  der  „Sym- 

phanoplastik"  bringt  man  statt  eines  Kôrperteiles  eine  plastische  Masse,  wie  Lehm 
oder  Wachs  mit  dem  Stereobilde  zusammen  und  kann  dann  gewissermaBen  durch 
eine  Umfahrung  der  Grenze  des  Stereobildes  mittels  eines  Stilets  direkt  eine 
Plastik  nach  dem  Stereobilde  machen  ;  das  Verfahren  eignet  sich  nicht  nur  fur 
Rôntgenbilder,  sondern  auch  fur  gewôhnliche  Stereoskopie. 

Es  unterliegt  keinem  Zweifel,  daB  die  Ideen  des  hoUândischen  Arztes  auch 

fur  photogrammetrische  Zwecke,  respektive  fur  jene  der  Stereo-Photogrammetrie 
ausgenutzt    werden    kônnen.     Vor    allem  sei  da  auf  seine  Publikation  hingewiesen: 

j.Stereorontgenographie"  in  ,Fortschritte  auf  dem  Gebiete  der  Rôntgen- 
strahlen",  Band  XIII,  Hamburg  1909. 

I.  Ferienkurs   fiir   Stereophotogrammetrie  in  Jena    vom    4.  bis  9.  Ok- 
tober  1909.  DorBegriinder  der  Stereophotogrammetrie  Dr.  C.  Pulfrich  veranstaltete 
im  verflossenen  Jahre  einen  lehrrcichen  Ferienkurs,  der  6  Tage  dauerte.  Die  Vor- 

tràge  und  Demonstrationen  fanden  im  ,,Kleinen  Saale"  des  Volkshauses  der  Cail 
Zeiss-Stiftung  statt;  die  Ubungen  wurden  bei  gutem  Wetter  in  der  niiheren  Um- 
gebung  von  Jena  abgehalten.  Das  Honorar  betrug  20  Mark 

Die  Tagesordnung  sei  zur  Orientierung  mitgeteilt. 
Montag,  den  4.  Oktober.  Grundzûge  dar  Stereoskopie  und  des  stereosko- 

pischen MeBverfahrens.  Prûfungstafel  fiir  stereoskopisches  Sehen,  Skala  und  wan- 
dernde  Marke.  Erweiterung  der  durch  Augenabstand  und  Sehscharfe  gegebenen 
Grenzen  des  stereoskopischen  Sehens.  Stereomikroskop,  Stereotelemeter  und  Stereo- 
komparator. 

Die  fûnf  verschiedenen  ModeUe  des  Stereokomparators:  A  und  B  fur  Astro- 
nomen;  C,  ausgerûstet  mit  zwei  Plattenpaaren,  fur  die  Kûstenvermessung  vom 
Schiffe  aus;   D  und  E  fîir  Topographen,  Ingenieure  und  Architekten. 

Ausrûstung  der  beiden  astronomischen  Modelle  A  und  B  mit  dem  sogenannten 
Blinkmikroskop  und  Nutzbarmachung  des  letzteren  fur  photometrische  und  spektro- 
graphische  Messungen. 

Das  Stereometer  und  seine  Verwendung  fur  die  Vermessung  unzerschnittener 
Stereoaufnahmen  naher  Gegenstânde  (Menscb  und  Tier).  Stereoplanigraph.  Schatten- 
und  Spiegelstereoakopie. 

Praktisches  Arbeiten  am  Stereoskop,  Stereomikrometer  und  den  verschiedenen 
Instrumenten. 

Dienstag,  den  5.  Oktober.  Grnndzûge  der  Stereophotogrammetrie.  An- 
fordernngen  der  Méthode  an  die  Aufuahmeapparate.  Feld-  und  Standphototheodolite. 
Glaskreis  und  Schàtzmikroskope.  Kreislinie,  beziehungsweise  Doppeîstrich  als  Ein- 
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stellungsmarke  im  Visierfernrolir.  Stereokamera.  Die  bisher  erzielten  Eesultate. 
Ausmessung  der  Aufnahmen  und  Herstellang  des  Planes.  Verschiedene  MaCstàbe. 
Praktisches  Arbeiten  und  Aufnahme  eines  Geliindeabsclinittes. 

Mittwoch,  den  6.  Oktober.  Mikrometrische  Messung  der  Standlinie  bei 

stereophotogrammetrischen  Aufnahmen  mit  Hilfe  der  horizontalen  MeBlatte.  Be- 

nutzung  einer  Hilfsbasis  und  Berechnung  spitzwinkeliger  Dreiecke.  K^eue  Modell- MeBlatte. 

Vorfiihrung  des  neuen  StreckenmeBtheodolites  mit  '/.,  m  Basis  am  Instrumente 
(zugleich  Nivellierinstrument  und  Théodolite  und  direkte  Messung  der  Horizontal- 
projektion  der  Ziellinie  naeh  einem  uicht  notwendig  zugiinglichen  Punkte.  Xeues 
Mikrometer  mit  Vorrichtung  zur  direkten  Ablesung  des  Winkels  und  seines 
Siuuswertes. 

Ûbungen  und  Messungen.  Besichtigung  der  Zeiss-Werkstàtten  unter  sach- 
kundiger  Pukrung.  Hierbei  gelangten  unter  den  Erzeugnissen  der  Werkstàtte  auch 
die  von  Ingénieur  Wild  angegebenen  neuen  Nivellierinstrumente  und  der  neue 
Sextant  nach  Cordeiro-Pulfrich  zur  Vorfiihrung. 

Donnerstag,  den  7.  Oktober.  Benutzung  von  mehr  als  zwei  Stativen  bei 

stereophotogrammetrischen  Aufnahmen.  Neue,  leicht  transportable  Stative  von  be- 
sonders  groCer  Stabilitat,  zum  Gebrauche  auf  unebenem  Terrain,  an  Bergabhiingen 
und  auf  Treppen.  Aufnahme  nicht  parallel,  mit  links  oder  rechta  zur  Standlinie 
gerichteten  Achsen;  ferner  mit  konvergent  gerichteten  Achsen  (Monduntersuohung). 
Die  Kiistenvermessung  vom  Schiffe  aus. 

Ubungen  im  Saale  und  im  Freien. 

Freitag,  den  8.  Oktober.  Das  automatisclie  Auftrageverfahren  des  Ober- 
leutnant  v.  Orel  vom  k.  u.  k.  Militârgeographischen  Institute  in   Wien. 

Vorfiihrung  des  Feldphototheodolites  fiir  Hochgebirgsaufnahmen  und  fur  die 

Zwecke  der  Architektur,  Plattenformat  13  "X^  18  cm,  Brenuweite  190m«i,  das  Ob- 
jektiv  in  der  Hohe  verstellbar.  Vertikalstellung  der  Drehungsachse  mit  einer  im 
Innern  der  Kamera  augebrachten  Dosenlibelle  und  den  dariiber  befindlichen  Ab- 
lesemikroskopen.  Xeues  Visierfernrohr  mit  konstanten  Verschwenkungswinkeln. 
Panoramaaufnahmen.  Aufnahmen  mit  normal  zur  Standlinie  gerichteten  und  mit 
verschwenkten  Achsen. 

Ubungen  im  Saale  und  im  Freien. 
Sonnabend,  den  9.  Oktober.  Schlulkvort,  Ûbungen  und  Messungen. 

Die  Zabi  der  Teilnehmer  betruj^  -IG;  es  wareu  Professoren,  Ingenieure  und 
Militiir   aus  Peutschland,   Osterrcich,  Ungarn,  RuCland   und  Serbien  vertreten. 

II.  Ferienkurs  in  Stereophotogrammetrie  in  Jena  in  der  Zeit  vom 
3.  bis  8.  Oktober  d.  J.  Die  Vortriige  und  Demoustratiouen  linden  statt  im  so- 

genannten  ,Kleinen  Saale"  des  Volkshauses  der  Cari  Zeiss-Stiftung.  Die  Ûbungen 
werden  ebenda  und  bei  gutem  Wetter  im  Freien,  in  der  naheren  Umgebung  von 
Jena,  abgehalten. 

Die  erforderlichen  Apparate  werden  von  der  Firnia  CarlZeiss  zur  Vor- 
fiigung  gestellt. 

Die  Platzkarten  fiir  die  Vortrâge  werden  verteilt  in  der  Reihenfolge  der 
definitiven  Anmoldung. 

Das  Honorar  fiir  die  Vortrâge,  Demonstrationen  und  Ûbungen  bctrâgt 
20  Mark  und  ist  bei  Kntgegennahme  der  Teilnehmcrkarte  zu  erlcgcn. 

Die  Anmeldungen  zur  Teilnabmo  an  diesem  Kurae  sind  an  den  Hcrm  Dr. 

C  Pulfrich  nach  Jena,  KriegerstraBe  8,  zu  richton.  Auf  Wunsch  wird  die  Teil- 
nehmerkarte  vorher  zugesandt. 

Ein  ausfiihrliches  Programm  wird  spiiter  bokannt  gegeben.  Um  rechtzeitig 

geeignete  Dispositionon  treft'en  zu  kOnnen,  wird  gebeten,  die  Anmclduniron  môglichst bald  bewirken  zu  wollen. 

Anmerkung.    Den   Kursteilnehnicrn    ist    in    dor  oben   angegebenen  Zeit  Ue- 
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legenbeit  geboten,  an  den  von  Herrn  Dr.  Gundlach,  dem  Vorsteher  des  Re- 
produktionslaboratoriums  der  Firma  Cari  Zeiss,  veranstalteten  Demonstrationen  und 
praktischen  Ubungen  : 

Behandlung  und  Entwicklung  photograpbischer  Platten  mit  be- 
sonderer  Rùcksicht  auf  die  Bedûrfnisse  der  Photogrammetrie  teilza- 
nehmen.  Es  wird  gebeten,  die  Anmeldungen  zu  diesen  Ubnngen  an  Herrn  Dr. 

(jundlach,  Jena,  Johann  Fi'iedrichsstraCe  36,  zu  richten.  Das  Honorar  betrâgt 
10  Mark.  (Laut  Zirkular.) 

Zeppelins  Luftschiff  im  Dienste  der  Polarforschung.  Im  Sommer  1909 
hat  das  Bekaniitwerden  der  Polarplane  des  GralVn  Zeppelin  in  der  wissenscliaft- 
lichen  und  speziell  in  der  geographiscben  und  meteorologischen  Welt  berechtigtes 
Aufsehen  hervorgerufen.  Nach  den  AuCerungen  des  Geheimrates  Prof.  Dr.  Her- 
gesell  in  StraBburg,  von  dem  der  Gedanke  zu  der  von  Zeppelin  geplanten 
deutschen  Polar-Luftscbiff-Expedition  lierrûhrt,  bat  das  Unternebmen  nicht 
den  Hauptzweck,  den  Nordpol  zu  erreichen,  sondern  es  soll  der  wissenschaftlichen 

Erforschung  der  unbekaunten  arktischen  Kegionen  von  Ost-Grônland  bis  nach  dem 
Franz  Josefs-Land  hin  dienen. 

Die  Erreichung  des  Pôles  ist  wissenschaftlich  wenig  intéressant.  Der  Nord- 
pol ist  ja  nur  ein  matbematischer  Punkt  und  als  solcher  wissenschaftlich  auch 

nicht  wichtiger  und  wertvoller  als  jeder  andere  Punkt  in  den  hochsten  Breiten. 

Das  ist  gerade  auf  deutschen  wissenschaftlichen  Kongressen  mehrfach  und  nach- 
driicklich  betont  worden.  Von  Wichtigkeit  istjedoch  die  geographische  Erforschung 

der  unbekannten  Gegenden  in  der  Arktis  und  dièse  soll  durch  die  deutsche  Ex- 
pédition ausgefùhrt  werden,  so  weit  als  eben  die  Kràfte  des  Zeppelinschen 

Luftschiffes  reichen.  Dièses  ist  in  vorzùghcher  Weise  fiir  die  geplanten  Polar- 
forschungen  geeignet,  es  wird  in  erster  Linie  als  Vermessungsluftschiff  ver- 
wendet  werden,  und  zwar  wesentlich  mit  Verwertung  der  Photogrammetrie  und 
speziell  der  Stereophotogrammetrie,  fur  deren  Verwendung  das  Vorhandensein 

einer  hinreichend  langen  Basis  zwischen  den  beiden  Gondeln  besonders  vorteil- 
haft  ist. 

Es  steht  auBer  allem  Zweifel,  daB  die  vorbereitenden  Studien  fur  dièses 
groBe  und  verdienstvolle  wissenschaftlich-geographische  Dnternehmen  mit  deutschem 
Emste  und  deutscher  Grûndlichkeit  betrieben  werden.  Der  Plan  zu  demselben  wird 

in  allen  Teilen  sorgfàltig  ausgefiihrt  und  vorbereitet  werden,  so  daB  Vorkehrungen 
und  VorsichtsmaBregeln  fiir  aile  erdenklichen  Eventualitàten  studiert  werden. 

So  viel  steht  fest,  daB  die  GroBbai  den  Stùtzpunkt  der  Expédition  bilden 
wird.  Von  hier  aus  sollen  die  einzelnen  Fahrten  wàhrend  des  Polarsommcrs  unter- 

nommen  werden,  wo  die  Temperatur  meistens  5"  ober  Null  oder  doch  nur  einige 
Grade  unter  Null  betrâgt  und  die  durch  die  stândige  Polarsonne  bewirkte  gleich- 
miiBige  Temperatur  âuBerst  gùnstige  Fahrtbedingungen  bietet.  Landungen  auf  dem 

Eise  sind  nicht  nur  im  Notfalle,  sondern  auch  direkt  behufs  verschiedener  geo- 
physikalischer  Beobaehtungen  vorgesehen  und  durfte  es  wohl  môglich  werden,  das 
deutsche  Luftpolarschiff  derart  auszustatten,  daB  es  Landung  und  Wiederaufstieg 
glatt  bewerkstelligen  kann. 

Es  wâre  wohl  zu  wûnschen,  daB  es  dem  Grafen  Zeppelin,  der  sich  mit 
seltener  Unermudliebkeit  und  mit  einer  durch  kein  MiBgescbick  zu  beugenden 

Entschlossenheit  der  Aufgabe  unterzogen  hat,  die  uuermelJlichen  Weiten  des  Luft- 
ozeans  fur  deu  Kulturfortschrltt  der  Menschheit  zu  erobern,  gelingen  môge,  auch 
anf  dem  Gebiete  der  arktischen  Forschung  deutscher  Wissenschaft  und  deutscher 

Technik  zu  einem  ueuen,  glânzendeu  Erfolge  zu  verhelfen,  und  die  Hoftuung  ist 
gewiB  berechtigt,  daB  die  Erfolge,  welche  eiiuMU  Zeppelin  in  absehbarer  Zeit 

erblûhen  werden,  nicht,  wie  uberàngstliche  Gemiiter  befûrchten,  auf  einer  kriege- 
rischen  Invasion,  sondern  auf  dem  fruchtbaren  Gebiete  friedlicher  wissenschaftlicber 
Arbeit  erblûhen  werden. 
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Literaturbericht. 

Ùber  die  Anwendungen  der  darstellenden  Géométrie  insbesondere 
ijber  die  Photogrammetrie.  ilit  einem  Anhang:  Welche  Vorteile  gewahrt  die 
Benutzung  des  Projektionsapparates  im  mathematischen  Unterricht?  Vortrâge, 
gehalten  bei  Gelegenheit  des  Ferienkurses  fiir  Oberlehrer  der  Mathematik  und 

Physik,  Gôttingen,  Ostern  1904.  von  Friedrich  Schilling,  Professer  an  der  Univer- 
sitat  zu  Gôttingen.  Mit  151  Figuren  und  5  Doppeltafeln.  Druck  und  Verlag  von 
B.   G.  Teubner,  Leipzig  1901.  Preis  geb.  5   M. 

Die  vorliegende  Schrift  bildet  den  zweiten  TeQ  der  unter  dem  zusammen- 
fassenden  Titel  „Neue  Beitrâge  zur  Frage  des  mathematischen  und 

physikaliscken  Unterrichtes  an  den  hôheren  Schulen"  erschienenen,  von 
den  Herren  F.  Klein  und  E.  Riecke  gesammelten  Vortrâge,  die  von  diesen  und 
den  Herren  0.  Behrendsen,  E.  Bose,  J.  Stark,  K.  Schwarzschild  und 
F.  Schilling  gelegentlich  des  Ferienkurses  fur  Oberlehrer  der  Mathematik  und 
Physik  zu   Ostern   1904  in  Gôttingen  gehalten  worden  sind. 

Ihrer  Entstehung  entsprechend  wendet  sich  die  Publikation  des  Dr.  Schilling 
in  erster  Linie  an  die  Lehrer  der  Mathematik  an  hoheren  Schulen,  welche  die 

,Angewandte  Mathemathik'"  mit  Recht  intensiv  pflegen  soUen,  um  sie  fiir  den 
Mittelschulunterricht  im  ausgedehnten  MaBe  zu  verwenden.  In  den  neuen  preuBischen 
Lehrplânen  von  1901  wird  ausdrucklich  darauf  hingewiesen,  wie  ,der  Unterricht 
Gewinn  davon  hat,  vrenn  durch  die  Aufgaben,  deren  Lôsung  er  verlaugt,  auch  die 
Auwendbarkeit  der  Wissenschaft  auf  anderen  Gebieten.  sei  es  des  Lebens,  sei  es 
besonders  der  physikalischen  Wissenschaften,  gezeigt  und  die  Gelegenheit  geboten 

wird,  den  mathematischen  Sinn  durch  die  Anwendung  auf  dièse  Gebiete  zu  ûben". 
Prof.  Schilling  widmet  sein  Werk  den  ,,Anwendungen  der  darstellenden 

Géométrie,  insbesondere  der  Photogrammeti'ie".  Er  teilt  die  Gebiete,  welche 
Beziehungen  zur  darstellenden  Géométrie  haben,  in  zwei  Gruppeu,  und  zwar: 
Stéréométrie,  projektive  und  analytische  Géométrie,  Kinematik,  Me- 
chanik,  Mathemati  sche  Physik,  Analysis  und  Algebra  behandeln  die 
Beziehungen  zu  den  theoretischen  Disziplinen,  wiihrend  Geodàsie,  Astronomie 
und  mathematische  Géographie,  Kristallographie,  Architektur,  Ma- 
schinenlehre,  Ingenieurwissenschaften,  Physiologie  und  Psychologie, 
Kunst  und  Photogrammetrie  den  innigen  Zusaramenhang  mit  uumittelbar 
realen  Verhiiltnissen  in  Wissenschaft  und  Leben  darlegen  soUen. 

Der  Bericht  iiber  die  einzelnen  Anwendungen  ist  so  lebendig  und  anziehend, 
daB  ihre  Bedeutung  fur  den  Unterricht  in  den  hôheren  Schulen  unverkennbar  wird; 
die  mannigfachen  Hinweise  auf  hôhere  mathematische  Fragen,  die  an  das  Geschilderte 
ankniipfen,  sind  geeignet,  zum  wissenschaftlichen  Studium  anzuregen,  sich  in  den 
einzelnen  Anwendungsgebieten  zu  vertiefen  und  wciterzudringen,  denn  dann  erst 
wird  der  Lehrer  mit  Frische  und  Lebendigkeit  zu  untcrrichten  vonnôgen,  wenn  er 
aus  dem  Vollen  schôpft,  wenn  er  sich  selbst  bewuBt  ist,  noch  ein  gutes  Stûck 
mehr  zu  wissen,  als  er  dem  Schûler  mitteilt,  wenn  er  womôglich  selbst  durch  eigene 
wissenschaftliche  Forschung  an  der  Weiterfiihrung  der  betrefienden  Gebiete  mit- 
gearbeitet  hat,  obwohl  er  dann  vielleicht  gerado  das  Boste  seines  Wissens  seinen 
Schûlern  vorenthalten  muB. 

Es  muB  ein  jeder  Lehrer  der  Mathematik  und  der  darstellenden  Géométrie 
aufrichtige  Freude  empfinden,  wenn  er  den  ersten  Teil,  die  orsten  zwei  Vorlesungen 
des  Schillingschon  Werkes  liest,  denn  es  sind  die  Anwendungen  der  darstellenden 
Géométrie  in  den  theoretischen  Disziplinen  hier  auf  dem  enj;begrenztou  Raumc 
wirkiich  herrlich  gcschildert.  Um  wieviel  mehr  muli  der  lebendige  Vortrag  dieser 

Materie,  bei  welcbem  der  Projektionsapparat  die  N'orfiihrung  des  reichen  Bilder- 
materiak-s  fôrderte,  auf  das  Auditorium  gewirkt  haben! 

Die  Photogrammetrie    uebst    ihren   Anwendungen    bildet   den  Gegenstand    der 
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dritten  Vorlesung  und  enthiilt  etwa  100  Druckseiten  mit  zahlreichen  Textfiguren 
und  5  griiCeren  Tafeln  mit  lehireichen  Beispielen. 

In  einer  Einleitung  werden  die  in  der  Perspektive  und  Photogrammetrie 
eingefûhrten  BegrifFe:  Zcntrum,  Augenpunkt,  Hauptvertikale  usw.  erlâutert  und  die 
Aufgabe  der  Photogrammetrie  prazisiert. 

Der  ers  te  Absclmitt  beschaftigt  sich  mit  der  ,EntwicIdung  der  photo- 
grammetrischen  Metlioden  bei  einer  einzigen  gegebenen  Perspektive  des  ràumlichen 

Gebildes". 
Es  werden  die  beiden  folgenden  Aufgaben: 

1.  Wie  findet   man    die    erate  Orientierung    der   Perspektive    (Diatanz,    Lage 
des  Hauptpunktes  und  des  Horizontes)? 

2.  Wie  làBt  sich  dann  die  Rekonstruktion  des  Objektes  vornehmen? 
einer  eingehenden  Betraehtung  unterzogen.  Es  werden  Sàtze  entwickelt,  welche 
zum  Zwecke  der  Orientierung  bei  arcliitektonischen  Objekten,  die  einen  regelmâCigen 
Bau,  parallèle,  aufeinander  senkrecht  stehende  Linien  usw.  anfweisen,  benutzt  werden  ; 
aber  aucb  Satze  werden  aufgestellt,  die  bei  Aufnahme  des  freien  Gelandes  zur 
Verwendung  gelangen. 

Die  Rekonstruktion  des  Grund-  und  Aufrisses  von  Objekten,  die  Kenntnis  der 
Orientierung  vorausgesetzt,  findet  eine  klare  Behandlung,  wobei  die  beiden  Fàlle, 
wenn  die  Bildebene  im  Raume  eine  vertikale  Lage  oder  eine  beliebige  Neigung 
batte,  gebiihrend  auseinander  gehalten  werden.  Die  Bedeutung  der  Fluchtpunkte 
paralleler  Geraden  wird  hervorgehoben,  sowie  verschiedene  Hilfsmittel  bei  Bestimmung 

des  Aufrisses  (der  Hôhen)  als  Proportionalzirkel,  Proportionalschema,  ein  Strahlen- 
diagramm  usw.  werden  in  ihrer  Einriclitung  und  ihrem  Gebrauche  geschildert. 

Mehrere  ausgefiihrte  Beispiele  wurden  ausgewahlt,  um  vor  Augen  zu  fûhren, 

zu  welchen  ùberaus  interessanten  Aufgaben  die  entwickelten  Methoden  der  Photo- 
grammetrie hinfûhren.  Dadurch,  daB  aile  wichtigen  Konstruktionslinien  in  den 

Piguren  in  entsprechender  Ausfûhrung  sich  vorfinden,  kônnen  die  Konstruktionen 
fur  die  Orientierung,  sowie  der  Gang  der  Rekonstruktion  gut  verfolgt  werden. 
Als  Beispiele  kamen  vornehmlich  Perspektiven  von  Gebauden  in  Betracht,  an 
welchen  Gerade,  rechte  Winkel,  Parallèle  u.  dgl.  erkennbar  sind,  es  wurde  somit 
die  Rekonstruktion  von  Objekten  behandelt,  die  von  Ebenen  begrenzt  werden. 

Der  zweite  Abschnitt:  Erweiterung  der  Methoden  auf  zwei  oder 
mehrere  gegebene  Perspektiven,  setzt  voraus,  daC  zwei  oder  mehrere 
Perspektiven  (Photographien)  desselben  Objektes  von  verschiedenen  Zentren  aus 
zur  Verfiigung  stehen.  Es  wird  die  Définition  und  Bedeutung  der  von  Hauck  in 
die  Photogrammetrie  eingefûhrten  Kernpunkte  gegeben,  der  allgemeine  Satz  von 
Finsterwalder  erlâutert,  vier  Methoden  zur  Bestimmung  der  zweiten  Orien- 

tierung, worunter  die  Elemente  verstanden  werden,  welche  die  Grundrisse  der 

Standpunkte  und  der  Hauptachsen  der  einzelnen  Aufnahnien  gegeneinander  fest- 
legen,  werden  vorgefùhrt  und  dann  auf  die  Rekonstruktion  bei  vertikaler  Lage  der 
Bildebene  nàher  eingegangen.  Es  wird  auch  der  verschiedenen  Hilfsmittel  gedacht, 
welche  fur  die  Rekonstruktion  in  Frage  kommen. 

Zwei  voUstàndig  ausgefiihrte  Beispiele  sind  auf  den  Tafeln  IV  und  V  bei- 
gegeben;  es  ist  dies  das  Theater  in  Gôttingen,  dessen  Grund-  und  AufriC  aus 
2  Aufnahmen  rekonstruiert  wurden  und  die  Villa  Lindenkrug  bei  Gôttingen, 
bei  welcher   3  Bilder  zur  Verwendung  gelangten. 

Die  praktischen  Auwendungen  der  Photogrammetrie  sind  im  dritten 
Abschnitte  zusammengestellt.  Schilling  weist  vorerst  auf  die  intéressante  Beziehung 
der  Photogrammetrie  zur  Malerei,  welche  dariu  besteht,  festzustellen,  inwieweit  die 
Regeln  der  geometrischen  Perspektive  bei  Gemalden  usw.  zur  Geltung  gebracbt 
werden.  Die  Beziehungen  der  Photogrammetrie  zur  Architektur  oder  Baukunst  wird 
an  der  photogrammetrischen  Rekonstruktion  der  Klosterkirche  in  Jerichov,  welche 
die  kônigl.  MeBbildanstalt  in  Berhn  unter  M  ey  den  bau  ers  Leitung  geniacht  hat, 

gezeigt;  es  werden  das  Polygonnetz  fiir  die  Lage  der  photogrammetrischen  Stand- 
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punkte,    photographische    Ansichten    der    interessanten    Klosterkirche    nebst    dem 
rekonstruierten  Grundrisse  und  2  RiBansichten   geboten. 

Die  Anwendung  in  der  Geodàsie  wird  durch  das  von  Koppe  ausgefûhrte 

photogrammetiische  Trassenprojekt  fur  die  Jungfi-aubahn  vorgefûhrt;  das  Dreiecks- 
netz  der  Standpunkte  dieser  interessanten  Arbeit  nebst  der  reproduzierten  Photo- 

graphie der  Eigerwand  und  einem  Hôhenschichtenplan  der  Eigerwand,  der  in  seiner 
Gànze  nach  photogrammetrischen  Aufnahmen  und  Messungen  ausgefûhrt  wurde, 
demonstrieren  in  glanzender  Weise  die  Anwendbarkeit  der  Photogrammetrie  in 
der  Geodàsie. 

Die  Vermessung  des  Lobbiagletschers  durch  Finsterwalder,  die  Aufnahme 
des  Eibsees  von  der  Zugspitze  und  die  Ballonaufnahme  von  Neuôtting  aus  einer 
Hôhe  von  2117  m  bei  geneigter  Bildebene  durch  denselben  Gelehrten,  der  als 
eifriger  und  erfolgreicher  Porscher  in  der  Photogrammetrie  bekannt  ist,  sind 
gewiB  sehr  lehrreiche  Belege  fur  die  Brauchbarkeit  der  Photogrammetrie. 

Die  Anwendungen  der  Photogrammetrie  in  der  Geophysik  zur  Wolken- 
vermessung,  zum  Studium  der  sichtbaren  Vorgànge  in  der  Atmosphâre,  weiters 
ihre  vielseitige  Heranziehung  in  der  Astronomie  zur  Herstellung  der  Himmelskarte 
auf  photographischem  Wege,  zur  geographischen  Ortsbestimmung,  zum  Studium 

der  Polschwankungen  usw.  werdcn  trefFend  geschildert  und  ûberall  auf  die  bezûg- 
liche  Literatur  verwiesen. 

Nun  kommt  der  Autor  zur  Besprechung  der  photogrammetrischen  Instru- 
mente. Daû  da  nicht  aile  Konstruktionen  beriihrt  werden  kônnen,  ist  natûrlich; 

es  fand  der  Phototheodolit  von  Koppe,  den  das  mathematisch-mechanische  In- 
stitut 0.  Gûnther&  Tegetmeyer  inBraunschweigherstellte,  eine  niihere  Behandlung, 

hierauf  wird  der  Stereokomparator  von  Pulfrich  vorgefûhrt,  sowie  ein  Photo- 
theodolit von  Prof.  Wiechert  in  Gôttingen  fiir  Wolkenaufuahmen,  sowie  eine 

photogrammetrische  Kamera  von  Prof.  Schilling  besprochen. 
Das  SchluBkapitel  dieser  schônen  Arbeit  bildet  ein  Ausblick  auf  hôhere 

geometrische  Problème,  zu  denen  die  theoretische  Ausgestaltung  der  Photogram- 
metrie AnlaB  gibt. 

Wir  môchten  es  nicht  unterlassen,  den  schonen  Ausspruch  von  A.  Prings- 
heim,  den  er  in  der  Pestrede  der  ofFentlichen  Sitzung  der  Kgl.  Bayr.  Akademie 
der  Wissenschaften  in  Mûnchcn  1904  gemacht  bat,  und  den  Prof.  Schilling  seinen 
Zuhbrern  zum  Schlusse  seiner  Vorlesungen  ropliziert  hat,  hier  anfûgen: 

„Die  anirewandte  Mathematik  ûberhau]it,  wie  die  angcwandte  darstcUende 
Géométrie  ini  besonderen  bildet  eine  reiche,  nie  versagende  Quelle  der  An- 
regung  fur  Lehrer  und  Scliûler  unsercr  hoheren  Schulen  und  ist  in  erster  Linie 
mit  berufen,  das  in  friiherer  Zcit  oft  ausges|irocheno  Wort  zu  widerlegen,  die 
Mathematik  sei  eine  trockene,  unbrauchbaro  Wissenschaft,  die  zu  verstehen 

ûberdies  nur  wenige  berufen  sind." 
Das  Werk  ist  reich  an  klaren  und  lehrroichen  Testfiguren.  Eine  ein  fâche 

und  durchsichtige  Diktion  zeichnet  den  Autor  aus;  der  Satz  ist  schôn  und  korrekt 
und    die    nette  Ausstattung  des  Werkes  macht  dem  l)ekaniiten   Verlage    aile  Elire. 

Wir  sind  ûberzeugt,  daB  das  Werk  Prof  Schillings  nicht  nur  bei  Pro- 
fessoren  und  Lehrern  der  Mittelscliulen  rasch  eine  wcite  Verbreituug  finden  wird,  die 
es  mit  Rocht  verdient,  sondcrn  daB  es  auch  auLîorhalli  der  Sphiire  dor  Lehrenden, 
bei  der  Studentoiischaft  dankbaro  Léser  finden  wird.  D. 

La  Photogrammetrie  comme  application  de  la  Géométrie  descriptive. 

Edition  fraiii;;iiwc  n'digéc,  avec  la  collaboration  de  laiitcui-,  |iiii-  ],.  (iérard, 
docteur  (s  sciences,  ])rol'es8our  au  collège  ('haptal.  Par  Dr.  Fricdricli  Schilling, 
Professor  an  der  Techiiischen  Hochschule  zu  Danzig.  Ave<'  80  iigureH  dans  le 

texte  et  5  planches.  Paris,  Gau thier-Villars,  imprimeur-libraire,  li)08.  l'reis  5  M. 
Das  Work  von  Prof  Schilling:  „ilber  die  Anwendungen  dei-  dar- 

Htellenden  Géométrie,  insbesondere  ûi)er  die  Photogrammetrie",  welches 
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im  Jabre  1904  bei  B.  G.  Teubner  in  Leipzig  erschienen  ist,  bat  allgemein  eine 
beifiillige  Aufnahme  gefunden  und  es  ist  gewiû  nur  bestens  zu  begriiCen.  daC 
dièse  schône  Arbeit,  speziell  ikr  zweiter  Teil,  der  der  Pbotogrammetrie  ge- 
widmet  ist,  von  Grerard,  Professor  am  Kollegiuin  Chaptal,  ins  Franzôsische  iàber- 
setzt  wurde.  Die  Prof.  Scbillings  Arbeit  wird  gcwiC  aucb  in  den  Kreisen 
der  Professoren  an  TJniversitaten  und  Lyzeen  dankbar  quittiert  nnd  Prof.  Gérard 
bat  sich  durcb  die  Ubersetzung  ein  nennenswertes  Verdienst  erworben. 

Prof.  Schilling  bat  es  nicbt  unterlassen,  in  diesem  Werke  dem  Fortschritte 
der  Wissenscbaft  Recbnung  zu  tragen,  indem  er  eine  Reibe  neuer  Literatnrangaben 
macbt,  die  sebr  wertvoll  sind. 

Vom  instrumentellen  Standpunkte  bietet  die  ,  Photogrammetriscbe  Kamera" 
ein  Interesse,  welcbe  nacb  Angaben  des  Prof.  Schilling  im  mathematisch-mecha- 
nischen  Institute  von  Gûntber  &  Tegetmeyer  in  Braunscbweig  ausgefùhrt 
wurde.  Bei  diesem  Apparate  ist  das  Objektiv  zentriscb  angebracbt  nnd  die  Bild- 
weite  ist  variabel;  der  Prazisionsmechaniker  bat  diesen  Porderungen  aehr  gut 
Recbnung  getragen  und  ein  nettes  Instrument  gescbaffen. 

Der  bekannte  Pariser  Verlag  Gauthier- Villars  bat  dem  Bûche  eine  Aus- 
stattung  gegeben,  welcbe  dem  aucb  ûber  die  Grenzen  Frankreicbs  bekannten  Ver- 

lag aile  Ehre  macbt.  D. 
GroBbilderkatalog  der  kônigl.  preuBischen  MeGbildanstalt  1906, 

herausgegeben  von  der  Konigl.  MeBbildanstalt  in  Berlin,  Schinkelplatz  6.  Preis 
12  Mark. 

Die  Konigl.  MeCbildanstalt  zu  Berlin  bezweckt  bekanntlich  in  Unterstûtzung 
der  staatlicben  Denkmalpflege  die  archivarische  Festlegung  des  gegenwârtigen 
Zustandes  aller  bedeutenden  Bau-  und  Kunstdenkmàler  PreuCens  —  unter  ge- 
legentlicher  Ubernahme  aucb  auCerpreuCischer  Auftriige  —  in  môglichst  erschôpfen- 
der  Darstellung  durcb  Lichtbilder  und  maSstàblicbe  Projektionszeichnungon:  Grund- 
und  Aufrisse,  sowie  Schnitte. 

Das  Archiv  der  Anstalt  umfaCt  nach  den  letzten  Berichten  1300  Aufiiahmen 
von  fast  1100  Bauwerken  in  231  Orten.  Die  Aufnahmen  wurden  von  drei  Ge- 

sichts])unkten  aus  aufgenommen.  Ein  Teil  dient  lediglicb  den  Zwecken  der  zeich- 
nerischen  Auftragung  des  Bauwerkes,  ein  zweiter  Teil  gibt  dessen  architektonische 
Einzelbeiten  und  Ausstattungsstùcke  in  grôCerem  MaCatabe  wieder,  ein  dritter 
endlich  soU  in  erster  Linie  malerischc  Schaubilder  des  Ganzen  oder  einzelner  Teile 

der  Bauwerke  bieten  und  eignet  sich,  in  verscbiedenem  MaCe  vergroCert,  zum 
Wandschmucke  in  Studienanstalten  und  Wohnràumen.  Dièse  Schaubilder  bringen 
schône  und  charakteristische  Ansichten  kunsthistorisch  interessanter  Baudenkmàler 

zur  Darstellung,  sie  sind  durch  Vergrofierung  aus  den  Originalmelibildaufnahmen 

40  X  40  cm  in  den  Dimensionen  68'y[^ficm  bergestellt  und  auf  Karton  von  der 
Grofie  79  X  99  <''"  aufgezogen.  Solche  GroISbilder  sind  etwa  1050  vorhanden. 

Der  von  der  MeCbildanstalt  herausgegebcne  Katalog  enthàlt  in  kleinen  Ee- 

produktionen  im  quadratischen  Formate  3"3  X  3'3  cm  die  Abbildungen  ail  jener 
1050  Ansichten  von  Baudenkmalern,  welcbe  als  GroCbilder  von  der  MeCbildanstalt 
kauflich  erworben  werden  kônnen;  weiters  ist  ein  alphab  etisches  Verzeichnis 
der  GroCbilder  von  MeBbildaufnahmen  beigefùgt,  aus  welchen  die  entsprechenden 
Nummem  bei  einer  Bestellung  entnommen  werden  konnen. 

Wir  finden  unter  den  Eeproduktionen,  beziehungsweise  in  dem  Groûbilder- 
verzeichnisse  verscbiedene  Ansichten  der  Miiuster  von  Aachen,  von  Freiburg  i.  B., 
von  Herford,  von  StraCburg,  der  Donie  von  Bamberg,  von  Brandenburg,  von 
Braunscbweig,  von  Kôln,  von  Fulda,  von  Halberstadt  usw.,  die  Liebfrauenkirche  vou 
Bamberg,  die  Marienkirche  in  Danzig,  Rathiiuser  von  Aachen,  von  Bamberg,  von 
Braunscbweig,  von  Breslau,  Stadttiirme,  Scblôsser  usw. 

Der  berûbmte,  scbou  verstorbene  DLrektor  Altboff,  Referont  in  Universitats- 
angelegenheiten  im  preuCischen  Kultusministerium,  bat  den  groCen  Nutzen  der 
Arbeiten    der    MeCbildanstalt    richtig.  erkannt.    Gegen    200  Stûck    der    wichtigsten 

Archiv  fUr  Ptaotogrammethe.  iq 
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und  lehrreichsten  Baudenkmàler  wurden  zu  einer  Kollektion  zusammengestellt  und 
den  preufiischen  Universitàten  als  ein  ganz  neues  Unterrichtsmaterial  zugewiesen, 
wodurch  der  kunsthistorische  Unterricht  eine  ganz  beaondere  Fdrderung  erfuhren  hat. 

Die  Herausgabe  des  GroCbilderkataloges  kann  aufs  wàrmste  begrûBt 

werden,  bietet  er  doch  jedem  Interessenten  Gelegenheit,  sicli  bezûglich  einer  zu- 
treffenden  Auswahl  infonnieren  zn  kônnen. 

Einen  Wunsch  hàtten  wir,  namlich  den,  daC  die  nachste  Auflage  des  Kata- 
loges  auch  ûber  die  Preise  der  GroBbilder  einen  Vermerk  bringen  mochte.       D. 

Internationale  Photographische  Ausstellung  Dresden  1909  in  Wort 
und  Bild.  Bearbeitet  von  Redakteur  K.  WeiC,  Dreaden.  Druck  und  Verlag  von 
Wilhelm  Baensch.   Dresden   1909.  Preis  4  Mark. 

Es  ist  wohl  unbestritten,  daC  die  Internationale  Photographische 
Ausstellung  Dresden  1909  eine  môglichst  vollstiindige  bildliche  Inventur  der 
Photographie  ins  Werk  setze,  ailes  in  der  Ausstellung  zusammenfaCte,  was  mit 
der  Photographie  im  Zusammenhange  steht,  und  auf  dièse  Weise  die  gruûte,  inter- 
essantesto  und  gelungenste  photographische  Ausstellung  reprasentierte,  die  jemals 
veranstaltet  wurde. 

Der  schône  Katalog  dieser  Ausstellung,  von  Eedakteur  WeiC  angelegt  und 

herausgegeben,  hat  mehr  als  ûblich  den  erklârenden  Text  angewendet,  uni  einer- 
seits  den  Besucher  môglichst  schnell  einzufûhren  und  um  anderseits  die  inter- 
essierte  Industrie  auf  neue  Fabrikationsmôglichkeiten  hinzuweisen.  Der  Katalog 
wird  nicht,  wie  man  es  mit  Ausstellungskatalogen  zu  tun  pflegt,  in  die  Makulatur 
wandern,  er  enthàlt  eine  FûUe  lehrreichen  Textes,  insbesondere  bei  der  Gruppe 
Wissenschaftliche  Photographie,  und  gewinnt  dadurch  eineu  bleibenden  Wert. 

Nun  hat  Redakteur  WeiC  durch  das  vorliegende  Album  ein  zweites,  wohl- 
feiles  Erinnerungswerk  der  ein  Eiesengebiet  umfassenden  Ausstellung  geliefert, 
das  zur  Zierde  jeder  Bibliothek  dienen  kann. 

Das  mit  ûber  100  Bildern  auf  60  Tal'eln  ausgestattete  Album  gibt  in  erster 
Linie  einen  vortre£flichen  Uberblick  uber  das  neuzeitliche  Schaffen  auf  dem  Ge- 

biete  der  bildmiiCigen  Photographie.  Daneben  sind  auch  aus  dem  Gebiete  der  an- 
gewandten  Photographie  charakteristische  Beispielc  aufgenommen,  die  uns  zeigen, 
welche  énorme  Bedoutung  die  Photographie  fiir  die  versehiedenen  Wissenschaften 
erlangt  hat.  Auch  der  Industrie  ist  durch  Aufnahrae  einer  Auzahl  geschmackvoller 
Ausstellungspliitze  und  der  Riesenpanoramen  des  Ehronsaales   gedacht. 

lu  sywtematiacher  Reihenfolge  geordnet,  hat  man  den  einzelnen  Bildergruppen 
Einfuhrungstexte  vorgesetzt,  die  im  hochsten  Maûe  instruktiv  sind.  Der  Text: 

„Ûber  die  kûnstlerische  Photographie",  von  Redakteur  K.  WeiC  verfaCt, 
gleicht  einem  Essay  iiber  dicson  Gegenstand.  Die  Einleitungsworte:  „Zur  Ent- 

wicklung  der  modernen  Bildnisphotographie"  von  Hugo  Erfurth  in 
Dresden,  von  einem  der  bedeutendsten  Vertreter  der  Portriitphotographie  in  Deutsch- 
land  geschrieben,  bildet  eine  wertvolle  kleinc  Abhaudlung. 

Auch  die  Texte:  ,Die  augewandte  Photographie"  von  Karl  WeiC,  sowie: 
„Von  der  Industrie  photographischer  Bedarfsartikel'  von  Fritz  IIau.sen  in  Berlin 
werden  jedem  Besitzer  dièses  Albums  von  Wert  sein. 

Auch  die  Erkliirungen,  welche  die  einzelnen  Bilder  der  wisseuschal'tlichen 
Photographie  begleiten,  wird  man  bogrùûen;  so  sind  z.  B.  die  Begleitworte  zur 

„Pendolbewegung  einea  Geschosses",  MoCbildaufnahmen,  Ballonaufnahmen  ubw. 
kurz  und   klar. 

Das  Album  ist  auûerordentlich  geschmackvoll,  vornolini  ausgostattet  und  ist 

cinè  Zierde  des  Baenscheii  \'erlages;  es  ist  ein  Erinnerungswerk  fiir  aile  jene, 
welche  die  AusstolJung  besucht  haben,  es  wird  aber  auch  alleu  luteressenton  der 
Photographie  willkommen  sein.  D. 

Rundschau  fur  Stereophotogrammetrie  (Schriftloiter  .S.  Trnck,  beh. 
autor.  Zivilgeometeri  erscheint  ab  1.  iM&rz  d.  J  .  ani  Ersten  der  UDgeraden  Wonate  als 
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Erweiterung  der  „Zeitschrift  der  beh.  antor.  Zivilgeometer  in  Osterreich"', 
die  monatlich  (vom  beh.  autor.  Zivilgeometer  Viktor  Edlen  v.  Thomka  redigiert) 
zur  Herausgabe  gelangt.  Bezugsprois  ganzjàhrig  12  K. 

Die  Pebruarnummer  der  genannten  Zeitschrift  der  beh.  autor.  Zivilgeometer 
bringt  das  nachstehende  Programm  dièses  Fachblattes  : 

Aufgabe  der  , Rundschau  fiir  Stereophotogrammetrie''  wird  sein:  Pflege 
und  VervoUkommnung  der  stereophotogrammetrischen  MelSmethode  in  theoretischer, 

praktischer  und  instrumenteller  Beziehung,  dann  Erweiterung  der  Anwendungs- 
gebiete  fiir  Zwecke  des  Geodâten,  des  Ingénieurs,  des  Architekten  und  der 
Baudenkmalpflege. 

Mit  Riicksicht  darauf,  dal3  unser  Leserkreis  vornehmlich  aus  Fachgenossen 

technischer  Richtung  besteht,  die  unmittelbar  in  praktischer  Berufstâtig- 
keit  stehen,  soll  die  Théorie  innerhaLb  jener  Grenzeu  gepflegt  werden,  insoweit 
derselben  unmittelbare  Bedeutung  in  der  Praxis  zukommt.  Abstrakte  Theorien, 
die  vielmehr  in  das  Gebiet  der  angewandten  Mathematik  fallen,  gehôren  in  das 
Gebiet  des  theoretischen  Forschers  und  werden,  so  intéressant  sie  auch  sind,  in 

unserer   ^Rundschau"  keinen  Raum  finden  konnen. 
Dagegen  wird  ein  besonderes  Augenmerk  der  eingehenden  Besprechnng 

durchgefiihrter  praktischer  Arbeiten  gewidmet,  aus  welcher  ersichtUch 

werden  soll,  in  welchem  MaBe  theoretische  Grundsàtze  sich  in  der  Praxis  be- 
stâtigen,  welche  Dotailkonstruktionen  der  Instrumente  und  Apparate  behufs  rascher 
und  rationeller  Durchfûhrung  der  Arbeiten  sich  in  der  Praxis  bewàhren,  welche 
MaBnahmen  bezûglich  der  Auswahl  und  Anordnung  der  Standlinien  in  besonderen 

Terrainkonfigurationen  zu  treffen  sind,  um  richtige  Plane  bei  einem  Mindest- 
aufwand  an  Zeit,  Arbeit  und  Kosten  zu  erhalten  u.  dgl. 

In  gleicher  Ausfiihrhchkeit  werden  die  Methoden  der  Genauigkeitsunter- 
suchnng  durchgefiihrter  stereophotogrammetrischer  Terrainaufnahmen  zur  Spraehe 

kommen,  sowie  die  fur  sonstige  instrumentelle  Untersuchungen  notwendigen  In- 
struktionsaufnahmen. 

Seiche  Besprechungen  scheinen  uns  von  eminentem  didaktischen  Wert,  ins- 
besondere  fur  diejenigen  Fachgenossen,  die  sich  der  ausûbenden  Stereophoto- 

grammetrie zuwenden  woUen. 
In  dieser  Beziehung  bietet  sich  ein  weites  Feld  der  Studien  und  der  Arbeit, 

da  uns  reichliches  Aufnahmsmaterial  in  verschiedenstem  Gelànde  zu  Gebote  steht, 
welches  gegenwârtig  bereits  100  im  umfaCt  und  zur  systematischen  Bearbeitung 
derlei  Untersuchungen  sich  naturgemaû  gut  eignet. 

Die  ,.Rundschau  fiir  Stereophotogrammetrie"  soll  ferner  ihre  Léser 
uber  ailes  orientieren,  was  die  Stereomethode  und  ihre  Anwendung  betrifFt  und 
was  Freunde,  sowie  Forderer  der  Stereophotogrammetrie  suchen,  ihnen  Anregung 
geben.  nicht  beim  Wissen  alloin  stehen  zu  bleiben,  sondem  zum  GenuB  des 
Wissens,  d.  i.  zum  Konnen  zu  iibergehen  und  sich  praktisch  zu  betàtigen,  denn  im 
Stereokomparator  liegt  der  Reiz  intensiver  und  fruchtbringender  Arbeit,  welcher 
uns  fur  aile  Miihseligkeiten  der  Feldaufnahmen  in  schwierigem  Terrain  reichlich 
entschàdigt. 

Wir  laden  daher  unsere  Freunde  und  Forderer  ein,  an  unseren  Bostrebungen 
teilzunehmen,  denn  in  der  vereinten  Arbeit  ruht  der  konkrete  Erfolg  und  diesen 

strebt  die   , Rundschau  fiir  Stereophotogrammetrie'"  au. 
Zum  Schlusse  sei  noch  mitgeteilt,  daU  vom  Verein  der  beh.  autor.  Zivil- 

geometer in  Osterreich  beabsichtigt  wird,  in  den  "Wintermonaten  zeitweise 
Vortrâge  ûber  verschiedene  Kapitol  der  Stereophotogrammetrie  en  veran- 
stalten,  welche  allen  Freunden  der  Stereophotogrammetrie  zugiinglich  sein  werden. 

Der  Inhalt  der  bisher  erschienenen   drei  Nummern  enthiilt  die  Aufsiitze: 

Nr.  1.  Mârz:  „Wio  werden  Eisenbahnvorarbeiten  nach  der  stereophotogram- 
metrischen  MeBmethode  in  der  Praxis  ausgefiihrt?"  von  S.  Truck. 

10* 
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Nr.  2.  Mai:  „VorkeliruDgeii  fur  die  rationelle  Plattenzufuhr  bei  stereophoto- 

grammetrischen  Terrainaufaahmen  fiir  Ingenieurzwecke".  Von  S.  Truck. 

Nr.  3.  Juli  :  ,Die  Stereophotogrammetrie  und  Tachymetrie''  von  F.  W.  aus 

„Ôsterreichisclie  Vierteljahrsschrift  fiir  Forstwesen'",  Wien  1909. 

Allé  wahren  Freunde  der  ,Photographischen  Mefikunst''  werden  es 
mit  aufrichtiger  Fraude  begrûBen,  daC  es  dem  beh.  autor.  Zivilgeometer 

S.  Truck  gelungen  ist,  ein  Organ  ins  Leben  zu  rufen,  das,  im  Dienste  der 

Stereophotogrammetrie  stehend,  sich  so  schône  Ziele  gesteckt  hat.  Es  kann 

fur  den  Schriftleiter  der  neuen  Zeitschrift  gewiC  nur  ein  erhebendes  Gefûbil  von 

Genugtuung  sein,  ein  Organ  zur  Verfugung  zu  haben,  das  er  auf  Jahre  hinans 

mit  Artikeln  liber  Stereophotogrammetrie  versorgen  kann,  ist  doch  damit  auch 

der  Gedanke  realisiert,  den  er  als  Teilnehmer  am  I.  Ferienkurse  fur  Stereo- 
photogrammetrie in  Jena,  geleitet  von  Dr.  C.  Pulfrich,  bezûglich  einer  neuen, 

praktischen  Zielen  dienenden  Zeitschrift  so  warm  vertreten  hat.  D. 
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Vereinsnachrichten. 

Erste  Monatsversammiung  am  19.  November  1909. 

Von  don  aut  das  Vereinsleben  Bezug  habenden  Mitteilungen,  ™i' «^^'«"«°  f.^'"ii'?^^"° 

der  Gesellschaft  Prof.  E.  Dole/.al  die  Monalsversam.nlung  
eroffnete  erregte  die  Bekannt- 

iabe  der  Bildung  einer  deutscUen  Sektion  der  Ôster
reiobischen  Gesellschaft  f  r  Photo- 

f-rammetrie  den  lebUaftesten  Beifall  der  Versammiung.  
Uiese  Sektion  wurde  gelegentlich 

rilr^-on  Dr  C  Pulfrich  in  Jena  abgehaltenen  Fer.alkur
se  ûber  Stereophotogrammetr.e 

he  r  indef  und  be  eùg?  einerseits  das  lebhafte  Interesse,  
welches  die  Photogrammetne  m 

Deutscbland  fuidet  und  anderseits  die  Werlschâtzung.  
deren  sich  die  Ôsterreiehisehe 

reseU  chaft  fur  Photogrammetrie  auch  aaCerhalb 
 der  Grenzen  unseres  ̂   aterlandes 

êrîreut  Getclzeiti.  gibt  dièse  in  ganz  selbstândiger  Wei
se  ertolgte  G-ûndung  ein  beredtes 

Zeu^nis  von    der    wachsenden    Bedeutung    der    Photogrammetrie,  
  indem    sie  das   Bedurfnis 

einel  ̂ ^^^^ t^^aTe^^r  Je^ .r  Pu^^ra^n^f  auf  dem  Geblete  der  P^^otogrammetrie 

'"  '  Nach  ei--^ùrzen  Rûekblieke  ̂ uf  die  Erfindung  der  Photographie  durch  Daguerre 

und  dfe  ne^èsten  technisehen  Errungensehaften  ^er  
Liehtbildkunst  ging  der  Vortragende 

o„f  ,i;p  ̂ philderune  der  Organisation  der  Internationalen  Au
sstellung  lur  i  noto 

rraphie  wetcTie  vom  .  sfi  bis  1.  Oktober  1909  in 
 Dresden  stattfand  ûber  uhrte  einen 

lituationsoUn  des  Ausstellungskomplexes  im  Bllde  vor 
 und  gab  eine  ubersicht  iche.  nach 

Lândèrn  ̂ èo°d„ete  Z^amn^en^stellung  der  in  der  Abteilung  
fur  Pho.ogrammetr.e  zur  Aus- 

^teUung  geLnaten  Arbeiten  und  Objekte.  Die  Besprechung 
 der  Ausstellungsobjekte,  bezugl.ch 

Telcher  unter  den  Kleineren  Mitteilungen  dièses  H
eftes,  S.  130,  auf  die  î.otiz: 

Photoerammetrie    auf   der  Internationalen   Photogr
aphischen  Ausstellung 

*  Dresden  1909 

verwlesen  sei  -estaltete  sich  um  so  interessanter,  als  die  m
eisten  der  in  Dresden  BU^ge^tellten 

ObiX  auch  der  Versammiung  im  Originale  vorlag
en  und  so  das  Auditorium  Gelegenheit 

hatte  die  hervorragenden  Le.stungen  und  Arbeiten
  namhalter  Forsc her  auf  dem  Gebiete 

der  Pho  o>.rammetrif  in  geordneter  Weise  zu  ûberbl
icken  und  ein  Urteil  uber  die  viel- 

seTtigen  Anwendungsgebie'te  der  photographischen  Meûkunst  "f  ̂̂.'^'^  J^^.S^' ,/,7^tiï 
bedeutenden  Erfolge  zu  gewinuen.  Der  Voitrag  illu

strierte  m  vortrefflicher  Weise  die  bis 

heHee  Verwendung  der  Photogrammetrie  in  der  P
raxis  und  bildele  zugleich  eine  ver- 

gSnde  Studie  ùber  die  bisherige  praktische  Verwe
rtung  dieser  Aufuahmemethode  in  den 

einzelnen  Lândern. 

Zweite  Monatsversammiung  am  11.  Februar  1910. 

Der  er^te  Punkt  der  Tagesordnung  urafalSte  die  Mitteilu
ngen  des  Obmann^s  der 

Gesellschaft  lierbei  wurdo  der  Versammiung  die  t
raurige  Mitteilung  von  dem  Ableben 

zwetèr  itrer  M  tglieder,  des  Uerrn  Oberleutnants  Edga
r  Andes  und  des  "-"•n  Ingénieurs 

fm  k  k  MinisteHum  ùr  ôffentliche  Arb.iten,  Baron 
 Helnrich  Gotter-Rest.  Ferrari, 

g^maelit.  "Lei^de' Heiren  gehôrten  der  Gesellschaft  seit  il^-f  «-"f-.^,,-  ̂ a't  .^.^"uer 
Baron  Gotter  war  seit  Februar  1909  aueh  im  Ausschus

se  tatig.  Die  Gese  Ischaft  l^eO^ueri 

fn  den  Verstôrbenen  zwei  FachkoUegen,  die  sich  in  i
hren  Bekanntenkreisen  der  groUten 

Wertschktzung    und  Beliebtheit    e.freuten    und    an    den  B
estrebungen    der  Gesellschaft  stete 

''"  Tach  d^er'voi"a'e"1iniger  neuer  Publikationen  aus  dem  Gebiete  der  Photogrammetrie 

lud  O^mann  Prof  E°Dole>al  Herrn  Dr.  C,  Pulfrich,  
wissenschaftlichen  Mitarbeiter  des 

rirl  Ze^Bwerkes  in  Jena.  zu  seinem  in  so  freundlicher  Weise
  angekundigten  Vortrag. 

5ber  neùe  A^parate  und   Hilfseinrich tungen   
fur  stereopho togrammetrische 

"""^"o'inreri'vortragende,  welcher  von  der  Versammiung  auf  das  lebhafteste  begrûBt 
wurde  gab  zunâchst  einen  Oberblick  ûber  die  Entwioklung  

und  Ausgestaltung  der  stereo- 

photogrammetrisohen  Instrumente  der  Firma  C.  Zei(5  in  
Jena.  Da  Dr.  Pulfrich  als  der 

Begrifnder  der  Stereophotogrammetrie  in  seinem  Vortrage  eine  Re.he  P'''-^l'°l'«''"„^''^^f^ 

rungen  an  die  Entstehung  der  ersten  stereophotogrammetrisehen  
Instrumente  """ge"  ̂ """''^ 

und^er  Manches  aus  dem  reichen  Schat/.e  seiner  Erfahrungen  mitte.lte,  7"»;"/^'";  .J^^^ 

bezùglichen  .Xusfûhrungen  ganz  besonders  fesselnd  und  hoch  
intéressant.  An  der  H..nd 

einer  groLien  Zahl  von  Projektionsbildern  fùhrte  er  die  verschiedensten  Typen  
dey^>='  «»;' 

konstruierten  Stereo-Photolheodolite  und  Stereokomparatoreu  ni  der  Rf'''''"/"^-?^  '!?^^' 

Entstehung  vor,  gab  bei  jedem  Instrumente  den  bosonderen  Zweck  
au,    mit  dessen  BirutK- 
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sichtigung  er  konstruiert  wurde,  und  wies  insbesondere  aut  die  ihm  eigentûmlichen 
Konstruktionsdetaiis  hin. 

Im  zweiten  Telle  seines  Vortrages  bespracli  Dr.  Pulfrich  einige  neuere  Instrumpnte 
fur  stereophotogrammetrische  Aufnahmen.  Es  waren  dies  ein  kleines  Universalinstrument 
fur  Forscliungsreisende,  welohes  auch  fur  stereophotogrammetrische  Aufnahmen  eingerichlet 
ist,  ein  Stereophototheodolit,  welcher  nach  demWunsclie  des  General  H  iibl  und  denErfahrungen 
des  Oberleutnants  v.  Orel  fiir  das  k.  und  k.  MilitMrgeographisclie  Institut  In  VVlen  gebaut 
wurde  und  welcher  die  Herstellung  von  Panoramaaufnabmen  ermôglicht  und  eine  Neu- 
konstruktion  der  horizontalen  Latte  fiir  die  Distanzmessung.  bel  welcher  eine  Erliôhiuig  der 
Einstellungsgenauigkeit  angestrebt  wurde.  Neben  diesen  Instrumenlen,  welche  auch  im 
Originale  zur  Démonstration  gelangten,  hob  Dr.  Pulfrich  den  Stereo-Autograph,  welcher 
nach  den  Angaben  des  Herrn  Oberleutnants  v.  Orel  in  dem  ZeiBwerke  konstruiert  wurde, 
als  ganz  besonders  praktischen  Hilfsapparat  fiir  die  Rekonstruktion  stereophotogrammetrisoher 
Aufnahmen  hervor.  Beziiglieli  der  Détails  der  Einriehtungen  dièses  Instrumentes  verwies 
der  Herr  Vortragende  auf  einen  spâteren  Zeitpunkt. 

Mit  einer  Zusammenstellung  der  Vorteile,  welche  die  Stereophotogrammctrie  gegen- 
ûber  der  sogenannten  MeCtisehphotogrammetrie  besitzt,  schloB  der  Herr  Vortragende 
seine  Ausfiihrungen,  fiir  welche  ihm  die  Versammlung  den  lebhaftesten  Beifall  spendete. 

Der  Obmann  der  Gesellschaft  Prof  Dolezal  dankte  Herrn  Dr.  Pulfrich  namens  der 
Gesellsohaft  mit  warmen  Worten  fiir  seinen  interessanten  und  anregenden  Vortrag,  sowie 
fur  die  Bereitwilligkeit,  mit  welcher  er,  der  Einladung  der  Osterreiehischen  Gesellschaft  fiir 
Photogrammetrie  folgend,  die  weite  und  anstrengende  Reise  nach  Wien  unternommen  halte, 
um  im  Kreise  der  Gesellschaft  iiber  die  unter  seiner  Leitung  und  nach  seinen  Angaben 
konstruierten  Instrumente  zu  spreclien. 

Dritte  Monatsversammiung  am  18.  Mârz  1910. 

Nachdem  der  Obmann  der  Gesellschaft  Prof.  Do lei al  einige  gesehâftliche  Mitteilungen 
zur  Kenntnis  der  Vereinsmitglieder  gebracht  und  die  neuesteu  Publikationen  iiber  Photo- 

grammetrie und  verwandte  Gebiete  vorgelegt  und  kurz  besprocben  batte,  lud  er  Herrn 
Georg  Otto,  den  Wiener  Vertreter  des  Cari  ZeiBwerkes  zu  Jena  ein.  den  angekiindigten 

Vortrag:     „Das  Cari  ZeiBwerk  in  Jena"  zu  halten. 
Der  Herr  Vortragende  leitete  seine  ungemein  interessanten  Ausfiihrungen  dureh  kurze 

Biographien  der  Grïinder  des  Cari  ZeiBwerkes,  des  Meclianikers  Cari  ZeiB  und  des  Prof. 

Dr.  Abbe,  ein,  ging  dann  auf  die  Grûnde  iiber,  welche  die  genannten  (Jriinder  vei'anlafiten, 
ihr  Lebenswerk,  welches  sie  von  den  bescheidensten  Anfiingen  dureh  unermùdliclie  und  rastlose 
Arbeit  und  dureh  fortwâhrende  Verbindung  von  wissenschaftlicher  Forschung  und  praktiseher 
Werkstattarbeit  in  einer  Weise  ausgestalteten,  welche  geradezu  als  bewunderungswijrdig  zu 
bezeichaen  ist,  so  zu  organisieren,  daC  es  nach  ihrem  Tode  unbedingt  in  dem  von  ihnen 
beabsiehtigten  Sinne  fortgefiibrt  werden  musse,  und  erlâutert  dann  die  wichtigsten  Grund- 
sâtze  dieser  Organisation  an  der  Hand  des  von  Dr.  Abbe  geschaffenen  Statutes,  welclies 
in  der  ganzen  Welt  voile  Anerkennung  und  Bewunderung  gefunden  liât  und  uoeh  flndet. 
Wciters  besprach  der  Herr  Vortragende  die  zahlreichen  Wohlfahrtseinrichtungen  und  volks- 
wirtsehaftliciien  Institutioncn,  welche  vom  Cari  Zeiliwerko  in  Jena  geschaffen  wurdon  und 
dureh  die  sich  die  Griinder  des  ZeiBwerkes  unvergângliche  Verdienste  um  ihre  Mitbiirger 
erwarben.  Den  SchluÛ  des  Vortrages  bildetc  ein  Rundgang  dureh  die  Werkstâtten  des  Cari 
ZeiBwerkes,  wobei  an  einer  groBen  Reilie  von  Lichtbildern  die  inustergiltigeii  Einriehtungen 
des  Institutes  vorgefiihrt  wurden.  Auch  die  iibrigen  Telle  des  Vortrages  wurdon  dureh 

mustergiltig  ausgefuhrte  Lichtbilder  unterstiltzt.  welche  die  Portrâts  der  Griinder,  die  Werk- 
stâtte  des  ZeiBwerkes  in  der  ersten  Zeit  ihres  Bostandes,  die  Entwieklung  des  Institutes 
an  der  lland  von  Graphikons,  die  komplizierte  Konstruktion  der  von  Abbe  gosehatteuen 
MIkroskopobji'ktive  und  das  mit  dem  Cari  ZeiBwerke  in  inniger  Verbindung  stehcnde 
Glasluittcnwork  Seliott  zeigten.  Das  Auditorium  spendete  dem  Herrn  Vortragcndcn  fiir  seine 
interessanten  und  lelirreichen  Ausfiihrungen,  in  donen  er  in  verliiiltnisniiiBig  kurzer  Zeit 
den  Zuhôrern  einen  klaren  Einbliek  in  die  Ent^tehung  und  das  Oetricbo  eincs  der  grôBten 
optieehcn  und  feinmechaniselien  Instituto  versohaffte,  reiohen  Beifall. 

Ordentliche,  auRerordentliche  und  konstituierende  Versammlung. 

Jahresbericht   erstattet   vom    Obmanne    in    der  ordentlichen   Jahresversamnnlung  am 
24.   Februar   1910. 

Zum  dritten  Maie  liabe  ich  die  Elire,  als  obmnnn   der   ..ô-terreiobiflchen  (îeaellsohaft 

fiir  Photogrammetrie"   den  Jahresbericht  zur  Kenntnis  der  verelirten  Versamnilung  zu  bringen. 
Dem  Zweeke  des  Vcreines  dientcn  wie  lui  Vorjnhre  in  erater  LInie 

1.  die  Monatsverssmmlungen  mit  ihren  fflchniRnniBchen  \'orlrâgen  und  den  an- schlieûenden  Diskussionen,  sowie 

2.  die  Publikation  der  G«iiell8Chaft:  „Dn8  Internationale  Archir  (tir  l'IiotograuiDietrie" 
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Was  die  Monatsversammlungen  betrifft,  ao  bilden  sie  den  Konzentrationgpunkt  des 
Lebens  der  Gesellschaft  und  crfreuen  sicli  stets  eines  rurzûglicheD  Besuches. 

Es  fanden  fn)gende  Vorlrâge  statt: 
Prof.  E  Dolezal;  ..Die  MeBbildanstalt  in  Berlin  und  ilire  Arbeiten"  mit  einer  Aua- 

stellung  von  Arbeiten  dièses  Institutes  am   12.  Mârz  1909. 
Hauptmann  Th.  Sch  einipflug:  „Cber  die  Orientierung  von  Ballonaufnahmen  mit 

einer  Torlâufigen  Mitteilung  ûber  ein  neues  ôkonomisches  Rechenverfahren  bei  Ausgleiehungen" 
am  15.  April  19i>9. 

Prof.  E.  Dolezal:  ..Photographische  MeBkunst  auf  der  Internationalen  Ausstellung 

fur  Photographie  in  Dresden  1909  '  mit  einer  grôBeren  .Vusstellung  von  photogrammetrischen Arbeiten  am  19.   November  1909. 

Dr.  C.  Pulfrich:  ..Ûber  neue  Apparate  und  Hilfseinrichtungen  fur  stereophoto- 

grammetrisehe   Aufnahmen''  am  11.  Februar  1909. 
Bei  den  Monatsversammlungen  wurden  vom  Obmanne  Publikationen  photogramme- 

trischen Inhaltes,  selbstândige  Werke  und  Journalartikel  vorgelegt  und  ûber  den  Inhalt 
kurze  Referate  erstattet;  dadurch  ist  die  Jlôgliehkeit  geboten.  daC  die  Besucher  der  Monats- 

versammlungen ûber  aile  Erscheinungen  auf  dem  Gebiete  der  photogrammetrischen  MeBkunst 
voUstândig  orientiert  werden. 

Mehrere  Mitglieder der  Gesellschaft  haben  den  Vereinszweok  dadurch  gefôrderl,  daS  sie  fach- 
wissensehaftlieheVortrâge  in  anderenwissenschaftlichen  Vereinen  gehalten  haben;  wir  tjibrenan: 

Dr.  Tli.  Dokulil:  ,.Die  Photogrammetrie  im  Dienste  der  Kunsthistorik"  in  der  ,. Wiener 
Bauhûtte'  am  10.  Mai  1909 

Hauptmann  S.  Truck:  ..Die  Stereophotogrammetrie  in  der  Architektur  und  in  der 

bildenden  Kunst'    in  derselben  Vereinigung  am  14.   Mârz  1909. 
Hauptmann  Th.  Scheimptlug:  ..Ûber  die  Verwendung  der  Ballonphotographie  zur 

Kolonialvermessung"  gelegentlich  der  Luftschiffahrtsausstellung  in  Frankfurt  a.  M.  am 
14.  August  1909. 

Prof.  E.  Dolezal:  „Ûber  Photogrammetrie  und  ihre  Anwendungen"  auf  dem  ,,Ersten 
Internationalen  Kongresse  fur    angewandte    Photographie    Dresden  1909"    am   15.  Juli  1909. 

Prof.  E  Dolezal:  „Ober  Ballonphotographie  und  ihre  Anwendung"  im  ..Verein  zur 
Verbreitung  naturwissensehaftlieher  Kenntnisse  in  Wien'  am  1?.  Jânner  1910. 

Das  Vereinsorgan  :  ,Das  Internationale  Archiv  fur  Photogrammetrie"  bat  im  dritten 
Jahre  unserer  Tâtigkeit  mit  dem  1.  Hefte  des  II.  Bandes  im  Juli  1909  eingesetzt.  Differenzen. 
die  zwisehen  dem  Verlegor  und  der  Vereinsleilung  entstanden  sind,  bilden  die  Veranlassung. 
daB  die  weiteren  Hefte  des  II.  Bandes  noch  nicht  erschienen  sind;  Material  ist  wohl  vorhanden. 
Es  bestelit  bereehtigte  Hoffnung.  daU  der  Konflikt  mit  dem  Verleger  beseitigt  wird  und  die 
Fortsetzung  der  Herausgabe  in  Bâlde  erfolgt. 

Die  Gesellscliaft  erhielt  von  mehreren  Ministerien  Subventionen.  und  zwar: 
vom  hohen   k.   k.   Reichskriegsministeriuni   400  K 
von  der  Marinesektion   des   hohen  k.  k.  Reichskriegsministeriunis     2"0  .. 
vom  hohen   Handelsministerium   400  „ 
vom  hohen  Ministerium  fïir  Kultus  und  Unterricht   400  „ 
vom  hohen  Ministerium  fur  ôffentliche  Arbeiten   400  „ 
vom  hohen  Ackerbauministerium   300  ̂  

leh  benutze  dièse  Gelegenheit,  um  den  hohen  Zentralstellen  fur  die  Fôrderung  unserer 
Bestrebungen  den  besten  Dank  zu  sagen 

Die  Einladung.  welche  das  Komitee  zur  Errichtung  eines  Laussed  at-Denkmales 
(siehe  kleinere  Mitteilungen  Seite  l''9)  an  die  Gesellschaft  gerichtet  hat,  tand  durcli  den 
VereinsausschuB  eine  beifâUige  Aufnahme  und  wurde  der  Betrag  vou  200  Francs  dem 
genannten  Zweeke  zugefûhrt. 

l)ie  Kassarechnungen  und  die  BestSnde  wurden  von  den  Revisoren  geprûft ;  die  nach- 
stehende  Zusammenstellung  gibt  iiber  die  Geldgcbarung  unseres  Vereines  im  dritten  Jahre 
seiner  Tàtigkeit  den  nôtigen  AufschluS. 

Kassabericht  pro  1909. 
Soll  Haben 

K        '  E 
Barbestand   457.32      Drucksaehen         41.50 
Subventionen   1.697.48      Manipulationen   145.41 
Ziiiseu         43.27       Beitrag  zum  Archive   1.200.00 

Mitgliedsbeitrâge   608.35    ,  Beitrag  zum  Laussedat-Denkmal    .    .      191. — 
Vorausbezahlte  Beitrâge         36.—    '  Vorgetragene  Beitrâge   162. — 
Rûckstânde   162.—       Barbestand   1324.51 

306i.42    I  3064.42 

Obmann:  Revisoren:  SchriftfOhrer: 

E.  Dolezal  m.  p.  R.  A.  Goldmann  m.  p.  G.  Otto  m.  p. 
A.  Kost  m.  p. 

Naeh  Entgegennahme  des  Beriehtes  wurde  der  Vereinsleilung  der  Dank 'ausgesprochen. 
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AuBerordentliche  Versammiung  der  ,,Ôsterreichischen  Gesellschaft  flir  Photo- 
grammetrie"  und  die  konstituierenden  Versarnmiungen  der  „lnternationalen  Gesellschaft 
fur  Photogrammetrie",  sowle  der  „Sektion  Ôsterreich  der  Internationalen  Gesellschaft 
fiir  Photogrammetrie"  am  4.  Juli  1910. 

Der  Obmann  der  Ôsterreichisohen  Gesellschaft  fur  Photogrammetrie,  Prof.  E.  Dolezal, 
erôffnete  um  7  Uhr  abends  die  nach  den  diesbezûglichen  Bestimmungen  der  Statuten  ein- 
berufene  aul3erordentliche  Versammiung  mit  der  BegrûBung  der  erschienenen  Mitglieder  der 

Gesellschaft  und  ging  dann  auf  die  Tagesordnung  der  Versammiung,  als  welehe  die  Be- 
sehluBfassung  ûber  die  Auflosung  der  Osterreiehischen  Gesellschaft  fiir  Photogrammetiie 

angesetzt  war,  iiber.  Er  fiihrte  zunâehst  aus,  daB  infolge  der  regen  Anteilnahme  von  Ange- 
hôrigen  fremder  Staaten  an  den  Bestrebungen  der  Osterreiehischen  Gesellschaft  fur  Photo- 

grammetrie im  Aussehusse  der  GeseUschaft  die  Griindung  einer  Internationalen  Gesellschaft 
mit  Sektionen  in  den  einzelnen  Staaten  angeregt  wurde,  daS  der  AussehuB  dièse  Anreguug 
eingehend  erôrterte  und  ein  eigenes  Komitee  einsetzte,  welches  der  Frage  nâher  treten  und 
die  Grundlagen  fur  dièse  Internationale  Gesellschaft,  namentUch  die  diesbezûglichen  Statuten- 
entwiirfe  schaffen  sollte.  Nachdem  nun  dièse  von  dem  Komitee  entworfenen  Satzungen  der 
Internationalen  Gesellschaft  fur  Photogrammetrie  und  der  Sektion  Ôsterreich  dieser  Gesell- 

schaft von  dem  Plénum  der  Osterreiehischen  Gesellschaft  fur  Photogrammetrie  in  der 
ordentliehen  Jahresversammlung  vom  2t.  Februar  1910  im  Prinzipe  angenommen  wurden 

und  inzwischen  auch  die  Genehmigung  des  hohen  k.  k.  Ministerium  des  Innern,  beziehungs- 
wsise  der  hohen  k.  k.  n.-ô.  Statthalterei  erhielten,  stelle  der  AusschuC  der  Osterreiehischen 
Gesellschaft  fiir  Photogrammetrie  den  Antrag  auf  Auflosung  der  Gesellschaft  und  Zuweisung 
des  Gesellschattsvermôgens  an  die  zu  griindende  Sektion  Osterreich  der  Internationalen 

Gesellschaft  fiir  Photogrammetrie.  Bel  der  hierauf  von  dem  Vorsitzenden  eingeleiteten  Ab- 
stimmung  wurden  beide  Antrâge  einstimmig  angenommen.  Auf  Grund  dièses  Abstimmungs- 
ergebnisses  erklârte  der  Vorsitzende  die  Osterreichische  Gesellschaft  fiir  Photogrammetrie 
als  aufgelôst,  womit  die  auBerordentliche  Versammiung  geschlossen  wurde. 

Anschliel3end  an  die  Versammiung  fand  die  konstituierende  Versammiung  der  Inter- 
nationalen Gesellschaft  fiir  Photogrammetrie  und  ilirer  Sektion  Osterreich  statt.  Die  von 

Prof.  E.  Dolezal  namens  des  letzten  Ausschusses  der  aufgelôsten  Osterreiehischen  Gesellschaft 
fur  Photogrammetrie  proponierte  Griindung  einer  Internationalen  Gesellschaft,  sowie  einer 

Sektion  ,,05terreich"  dieser  Gesellschaft  auf  Grund  der  vorliegenden,  von  den  bezûglichen 
Behôrden  genehmigten  Statuten  wurde  von  den  versammelten  Interessenten  mit  dem 
lebhafiesten  Beifalle  begriilSt  und  bei  der  folgenden  Abstimmung  zum  einstimmiyen  Beschlusse 
erhoben.  Auch  die  auswârtigen,  namentlich  in  Deutschland  befindliehen  Mitglieder  der  ehe- 
maligen  Osterreiehischen  Gesellschaft  und  andere  Persônlichkeiteii  des  Auslandes  hatteu  nach 
den  Mitteilungen  Prof.  Doleials  sehon  friiher  auf  schriftlichem  Wege  ihren  Beilritt  zur 
Internationalen  Gesellschaft  angemeldet,  so  daB  voraussichtlieh  eine  die  nieisten  Staaten 
Europas  umfassende  Verbreitung  dieser  Internationalen  Gesellscliaft  zu  gewiirtigen  ist. 

Als  nâehster  Punkt  foigten  die  Wahlen  der  Funktionâre  und  Mitglieder  des  Ausschusses 

der  neugegriindeten  Sektion  , Osterreich"  der  Internationalen  Gesellschaft  fur  Photogrammetrie, 
welcher  Ausschulj  nach  den  Satzungen  bis  zum  ersten  ICongresse  der  Internationalen  Gesell- 

schaft gleichzeitig  als  Vertretung  und  Leitung  dieser  Gesellschaft  tâlig  zu  sein  liât.  Der  von 
dem  letzten  Ausacliusse  der  Osterreiehischen  Gesellschaft  diesbeziiglich  gemachte  Wahl- 
vorschlag  wurde  en  bloc  einstimmig  angenommen.  Die  Vereinsleituug  der  Sektion  Osterreich, 
die  gleichzeitig  der  IlauptausschuB  der  Internationalen  Gesellschaft  fvir  Photogrammetrie  ist, 
hat  nach  diesem  angcnommenen  Vorscblage  die  folgende  Zusammensetzung: 

I.  Vorstandsmitglieder: 

Obmann: 

E.  Dolezal,  o.  0.  Profesaor  der  k.  k.  Technischen  Ilochscliule  in  Wicn, 

Obmann-Stellvertreter: 

F.  Schiffner,  k.  k.  Regierungsrat,  k    k.  llealschuldircktor  in   Wion. 
F.  Wang,  k.  k.  Ministerialrat  im  k.  k.  Ackerbauministerium,  Honorardozcnl  der  k.  k.  Ilooh- 

Bchule  fur  Bodenkultur. 

SchriftfUhrer: 

Dr.  Th.  Dokulil,  Privatdozent  und  Adjunkt  der  k.  k.  ïechiiischon   llochscliulo  in   Wien. 
E.  Ritter  von  Orol,    k.   u.   k.   Oberleutnaut,    zugeteilt    dem    k.    u.    k,    Mililârgcograiililschen 

Institute  in  Wien. 

KassenfUhrer: 

F.  Neuffcr,  k.  u.  k.  Linicnscbiffsleutnant  a.  D. 
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2.  AusschuBmitglieder: 
L.  Andres,    k.   u.   k.    Hauptmann    im   Armeestande,    I-eiter    der    geodâtischen    Gruppe    des 

k.  u.  k.  Militârgpographisohen  Institutcs  in  Wien. 

R.  Dammer,  Arehitekt,  Oljmann  Stellvertreter  der  „Wiener  Bauhûtte''. Fr.  Hafferl,  Ingejùeur,  Gesellschafter  der  Bauunternehmung  Stem  &  Hafferl  in  Wien. 
J.  Khu,    k.  u.  k.  Major   des  Eisenbahn-   und  Telegraplienregimentes.   zugeteilt   dem   k.  u.  k. 

Reichskrlegsministerium. 
G    Otto,  Vertreter  der  Firraa  Karl  ZeiB  in  Jena. 
Fr.  Fichier,  technischer  Vorstand  im  k.  u.  k.  MilitUrgeographiselien  Institute  in  Wien. 
Th.  Seheimpflug,  k.  u.  k    Hauptmann  a.  D. 
Th.  Tapla,  k.  u    k.  Hauptmann  a.  D.,  o.  ô.  Professer  der  k.  k.  Hochschule  fur  Bodenkultur 

in  Wien. 
S.   Welliseh,  Bauinspektor  der  Stadt  Wien. 

3.  Schiedsgericht: 

Dr,  K.  Kostersitz,  Oberlandesrat. 
J.  Pachnik,  Oberbaurat  der  k.  k.  Direktion  fur  den  Bau  der  WasserstraBen. 
Dr.  A.  Schlein,   k.  k.  Adjunkt  der   k.  k.  Zentralanstalt  fur  Météorologie   und  Geodynamik 

in  Wien. 
Ersatzmânner: 

E.  Engel,  k.  k.  Evidenzhaltungsoberinspektor,  Leiter  des  Triangulierungs-  und  Kalkûlbureau, 
Honorardozent  an  der  k.  k    Hochschule  fur  Bodenkultur. 

J.  Putz,  k.  u.  k.  Hauptmann  des  Eisenbahn-  und  Telegraphenregimentes. 

4.  Revisoren: 

R.  A.  Goldmann,  Fabrikant  photographischer  Apparate  in  Wien. 
A.  Rost,  Ton  Firma  Rudolf  &  August  Rost,  math.-mech.  Institut  in  Wien. 

In  dem  noeh  folgenden  Punkte  „AlItâUiges"  sprach  Oberleutnant  E.  v.  Orel  dem 
letzten  Aussehusse  der  Ôsterreichischen  Gesellscliaft  fur  Photogrammetrie  und  insbesondere 
seinem  Obmanne.  Prof.  E.  Dolezal,  den  Dank  aller  Mitglieder  fur  die  Bemûhungen  um 
die  Griindung  einer  Internationalen  Gesellschaft  aus,  worauf  die  konstituierende  Versainmlung 
von  dem  Obmanne  mit  dem  Wunsche  geschlo^sen  wurde,  daS  die  Internationale  Gesellschaft 
fiir  Photogrammetrie  aile  Freunde  dieser  jungen  Wissenschaft  vereinen  und  damlt  zu  ihrer 
Entwicklung  und  Verbreitung  nach  Môglichkeit  beitragen  môge. 

Bibliothek  der  Gesellschaft. 

Dokulil  Dr.  Th  :   ,Die  stereophotogrammetrischen  Instrumente  der  Firma  Karl  ZeiS  in  Jena'', 
Separatabdruek  aus  der  Fachzeitsohritt  „Der  Mechaniker",  Berlin  1900. 

Klingatsch  A.,  dipl.  Ing.:  „Zur  Prûfung  des  Phototheodolites"  in  „Zeitschrift  fur  Vermessungs- 
wesen  ',  1899. 

Klingatsch  A.,  dipl.  Ing.:  „Zur  photographischen  Ortsbestimmung"in  Sitzungsberiehten  der 
kaiserl    Akademie  der  Wissenschaften  in  Wien,  Bd.  CXVIIl,  1909. 

Klingatsch   A.,   dipl.  Ing.:  „Ein  Zweihôhenproblem  in  der  Photogrammetrie",  ebenda  1909. 
Paganini  P.:    Fotogrammetria,    F.ototopografia   pratica   in  Italia  et  Aplieazione  délia  Foto- 

grammetria  all'Idrografia.  Manuali  Hoepli,  Milano  1901. 

SehluB  der  Redaktion  am  31.  Juli  1910. 
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Das  Stereo-Mikrometer,  ein  Apparat  zur  Démonstration  der 

Wirkungsweise  des  Stereo-Komparators. 
Von  Dr.  C.  Pulfrieh.   .Jena. 

Das    in  Fig.  1  abgebildete   Instrumentchen   besitzt   in  Verbindung    mit 

einem  Stereoskop  und  einem  Stereoskopbild  (siehe  Fig.  2)  aile  Eiurichtungen, 

Fig.  1. 

Das  Stereo-Mikrometer.  ('  2  nat.  Grôfie.) 

Versuchsanordnung:  Cher  das  auf  dem  Tiscli   des  Stereoskops   liegende    Stereoskopbild 

(Diapositiv)  wird  das  Stereo-Mikrometer  gelegt  und  mit  Ililte  von  Fedem  festgehalten. 

um  an  ihm  die  Grundlehron  der  Stereo  l'hotogramniotrie  und  die  Wirkungs- 
weise des  Stereo-Komparators  zu  studieren.  Fiir  das  Arbeiten  mit  dem  Stereo- 

ArchiT  flir  PhotojfTamm^trie.  «« 
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Komparator  ist  daher  die  Beschâftigung  mit  dem  Stereo-Mikrometer  zugleich 
eine  gute  Voriibung.  DaB  die  Genauigkeit  der  Messung  hinter  der  des  Stereo- 
Komparators  zuriiekbleibt,  ist  hierbei  nebensachlich. 

Die  Einrichtungen  des  StereoMikrometers  sind  im  Prinzip  die  gleichen 

wie  am  Stereo-Komparator.  Beim  Stereo-Kompai-ator  (siehe  Fig.  3)  ist  das 
Plattenpaar  P,  und  P.2  in  horizontale!'  Richtung  mittels  H  versehiebbar. 
Dieser  Verschiebung  entspricht  beim  Stereo-Mikrometer  die  Verschiebung 
des  Schlittens  ^4,  auf  dem  die  beiden  Marken  Wi  und  m^  angebracht  sind 

(Anfassen  an  dem  Knopf  K),  und  es  entspricht  dem  .Ti-MaBstabe  am  Stereo- 
Komparator  der  links  oben  sichtbare  MaCstab  am  Stereo-Mikrometer. 

Fig.  3. 

Stereo-Komparator,  Modell  D.  (•  j  nat.  GrùBe.) 

Beim  Stereo-Komparator  geschieht  die  Messung  von  «/i  durch  Ver- 

schiebung des  Mikroskopes  mittels  T^  in  Fig.  3  und  durch  Ablesen  des 
.î/-Mal3stabes.  Beim  Stereo-Mikrometer  ist  zu  diesem  Zwecke  der  Zoiger  m, 
mit  einer  Millimeterteilung  versehen  und  in  der  Hôhe  zum  Verstellen  ein- 
gerichtet.  Das  Ausgleichen  von  Hôhendifferenzen  zwischen  Zeiger  und  Bild- 
punkt  links  und  rechts  wird  durch  Verstellen  des  rechten  Zeigers  m.,  in  der 
Hôhe  vorgenommen,  entspreehend  der  Vcrstellung  der  rechten  Platte  mittels 
der  Schraube  C  beim  Stereo-Komparator. 

Um  die  Parallaxe  zu  messen,  ist  beim  Stereo-Komparator  die  rechte 
Platte,  beim  Stereo-Mikrometer  die  rechte  Marke  mit  Hilfe  einer  Mikrometer- 
schraube  {Z  in  Fig.  3,  beziehungsweise  S  in  Fig.  1)  zum  Vorschiebon 
oingerichtet,  und    der    verfeinerten  Ablesung    der  Parallaxe  ani  Stereo-Kom- 
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parator  entspricht  die  Ablesung  an  der  MeBschraube  S:  eine  Umdrehung 

der  Schraube  verândert  den  Abstand  der  Marken  n^  und  Wj  voneinander 

um  0-5  mm,  ein  Intervall  der  Trommelteilung  um  O'Ol  mm. 
Selbstverstândlich  kann    die  Messung    von  Xi    und  iji  aucli    mit   cinem 

Zirkel  oder  mit  einem  GlasmaBstab   vorgenommen  werden. 

-I,-  I, 

p; 

\,- (^^ 

_,f^ 

Théorie  einer  stereo-photogrammetrisoheii  Aufiialime. 

Die  Théorie  einer  stereo-piiotogrammetrischen  Aufnahme  ist  ans  Fig.  4 
zu  ersehen.  Die  Platten  liegen  bei  der  Aufnahme  von  J/,  und  JL  aus  in 

einer  vertikalen  Ebene.  Die  angegebenen  Formeln  zeigen  die  Art  der  Be- 

rechnung  der  Lage  eines  Punktes  /''  ini  Objektraum  aus  den  gemessenen 
Bildpunktkoordinaten  a-,  und  iji  der  linken  Platte  und  der  sogenanuteu 
Parallaxe  a  =  Xi — x^.  Fiir  aile  Punkte.  welche  der  durch  P  senkrecht  zu 

Ml  Oj  gelegten  Vertikalebene  (r  G  augehoren,  ist  die  Parallaxe  a  die  gleiche 

11* 
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wie  fur  den  Punkt  F.  In  der  in  Fig.  4  gegebenen  schematischen  Dai*- 
stellung  wird  die  Bildumkehrung  bei  der  Aufnahme  durch  die  Bildumkehrung 

in  den  beiden  Mikroskopen  des  Stereo-Komparators  wieder  aufgehoben.  In 

Wirklichkeit  geben  die  beiden  Miki'oskope  aufrechte  Bilder,  und  die  beiden 
Platten  Pi  und  Pg  werden  in  der  aus  Pi  und  P «  ersichtlichen  Orientierung 

auf  den  Stereo-Komparator  gelegt. 

Fig.  5  lâBt  erkennen,  wie  sich  bei  der  in  Fig.  2  gewâhlten  Ver- 
suchsanordnung  die  seitliche  Verschiebung  der  Marke  nio  in  das  Wandern  des 

Raumbildes  M  auf  das  linke 

'  Auge    (4i)    des    Beobachters 
zu  oder  von  ihm  ab  umwan- 

delt.  Die  in  Fig.  6  augege- 
bene  Formel  fiir  E^  ist  aber 
nicht  zu  verwechseln  mit  der 

Formel  fiir  Eq  in  Fig.  4. 

Die  Formel  in  Fig.  5  gibt 

an,  in  welcher  scheinbaren 

Entfernung  das  Raumbild 

im  Stereoskop  gesehen  wird, 

und  gilt  aueh  nur  fiir  den 

Fall,  daB  der  Augenabstand 

des  Beobachters  gleich  ist 

dem  Abstande  der  Fernpunkte 

im  Stereoskopbilde.  Die  For- 
mel ftir^o  il  Fig-  *  dagegen 

gibt  uns  die  wahre  Ent- 
fernung des  Gegenstandes 

im  Objektraum  an.  Daher 
konimen  bei  der  Ausmessung 

des  Stereoskopbildes  mit  dem 

Stereo-Mikrometer  auch  nicht 

der  Augenabstand  des  Beob- 

achters, sondern  die  Stand- 
linie  bei  der  Aufnahme  und 

nicht  die  Brennweite  der 

Stereoskop-Okulare,  sondern 

die  Brennweite  dos  photo- 

graphischen  Objektivs  in  Aurechnung.  Ist  das  Stereoskopbild  durch  Ver- 

kleinerung  der  Originalaufnahmen  hergestellt,  so  tritt  die  entsprcchend  ver- 
kiirzte  Brennweite  in  die  Rechnung  ein. 

Soll  die  Ausmessung  eines  Stereoskopbildes  mit  dem  Stereo-Mikro- 

meter nur  einigermaCen  richtige  Resultate  ergeben,  so  mûssen,  ganz  abge- 
sehen  von  don  Bedingungen,  unter  denen  die  Aufnahme  zu  erfolgen  hat, 

die  Bilder  zueinander  wenigstens  angcniihert  richtig  justiert  sein.  Auf  den 
Abstand  der  beiden  Bilder  voneinander  kommt  os  nicht  an,  wohl  abor  darauf, 

daB  in  dem  einen  Bilde    die  Vertikallinicn    geuau    parallel  gerichtet  siud  zu 

Das  Wandern  der  Marke. 
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den  Vertikallinien  des  anderen  Bildes.  Auch  muB  die  Lagc  der  optischen  Achse 

im  liiiken  und  im  rechten  Bilde,  Oi  und  Oj,  bekannt  sein.  Man  zieht,  um  das 

Stereoskopbild  fiir  die  Ausmessung  mit  dem  Stereo-Mikrometer  vorzubereiten, 
durch  (Ji  ein  Strichkreuz  (F;  //i  in  Fig.  6)  und  durcii  (^2  einen  Strich 

(  Fo),  der  zu  V^  im  linken  Bilde  genau  parallel  gerichtet  ist.  Dei'  Abstand  B  = 
Vy  V2  ist  dann  gleich  dem  Abstand  der  Bildpunkto  eines  uuendlich  fernen 

Gegenstandes. 

Unter  den  wissenscliaftlichen  Stereoskopbildern  der  Firma  Cari  Zeiss, 

Jena  -  man  verlange  MeB  174  —  ist  das  Bild  Nr.  11,  „Die  Kernberge 

bei  Jena",  fiir  die  Messungen  mit  dem  Stere(j-Mikrometer  besonders  geeignet 

und  ohne  weiteres  vorgerichtet.  Insonderheit  sind  an  ihm  aile  Voraus- 
setzungen  einer  angeniihert  richtigen  Justierung  der  beiden  Bilder  zueinander 
erfiillt.  Die  beiden  von  der  Aufnahme  herriihrenden  Vertikalstriche  sind 

vorhanden,  und  die  Verbindungs- 
D 

V, 

V. 

Fig.  6. 

linie    der    links    und   rechts   im 

Anlegerahmen  angebrachten 

Schneiden  (unterer  Rand)  bildet 

die  durch  Oi  gehende  Hori- 

zontale. Die  Bilder  sind  aufge- 
nommen  mit  einer  Standlinie  von  H, 

genau  100  m,  die  durch  Verklei- 
nerung    der  Bilder    eutstandene 

modifizierte  Brennweite  ist 

244.7/3.508     =     69-75  7ïi»i.      Das 
Ergebnis    der   Ausmessung  der 

Originalplatten  auf  dem  Stereo- 

Komparator  ist  in  meinem  Auf- 

satze  in  der  Zeitschrift  fiir  Instrumentenkunde,  Band  33,  1903,  S.  317  bis 

334  „t)ber  einen  Versuch  zur  praktischen  Erprobung  der  Stereo-Photo- 

grammetxne  fur  die  Zwecke  der  Topographie"  niedergelegt.  Der  im  MaBstabe 
1:10.000  erhaltene  Plan  ist  in  Fig.  8  verkleinert  wiedergegeben.  Die 

weiter  unten  angegebenen  Messungen  mit  dem  Stereo-Mikrometer  sind  von 
einem  Bureaugehilfen  ausgefuhrt. 

Die  Ausmessung  des  Stereoskopbildes  mit  dem  Stereo-Mikrometer  ist 

im  Prinzip  die  gleiche  wie  die  Ausmessung  der  Platten  auf  dem  Stereo- 
Komparator.  In  beiden  Apparaten  schaut  man  zuerst  in  das  linke  Okular 

und  stellt  die  Marke  nii  so  ein,  daB  die  Spitze  mit  ihrom  untcren  Ende  sich 
unmittelbar  iiber  oder  neben  dem  zu  messendon  Punkt  des  linken  Bildes 

befindet.  Dann  schaut  man  in  das  rechte  Okular  und  bringt  die  Marke  m.,  in 

vertikaler  und  horizontaler  Richtung  in  die  gleiche  relative  Lage  zu  dem- 
selben  Punkt  im  rechten  Bilde  wie  es  links  der  Fall  ist. 

Erst  wenn  so  ailes  fur  die  stereoskopische  Botrachtung  vorgerichtet 

ist,  schaut  man  mit  beiden  Augen  in  das  Stereoskop  und  sieht  jetzt  die 

Marke  als  einen  Bestandteil  des  Stereoskopbildes  uber  oder  neben  dem  be- 
treffenden  Punkt  frei  in  der  Luft  schweben.  Die  VoUkommenheit  des 

stereoskopischen  Effektes  hiingt  in  erster  Linie  von  der  ûberoinstimmenden 
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Hôhenlage  der  beiderseitigen  Marken  zu  den  identischen  Bildpunkten  ab. 
Ob  die  Marke  in  der  gleichen  Entfernung  mit  dem  Punkt  gesehen  wird, 

ist  Sache  der  Einstellung  der  Mikrometerschraube  »S'wâhreud  der  Betrachtung. 
Anfânger  im  Gebrauch  des  Stereo-Mikrometers  und  des  Stereo-Kom- 

parators   fallen   bei  der  Einstellung  der  wanderuden  Marke  auf  die  gleiche 

Entfernung  mit  dem  Punkt  P  leicht  in  den  Fehier,  daB  sie  die  Mikrometer- 
schraube, mit  der  dio  Marke  m.,  beim  Stereo-Mikrometer,  beziehungsweise 

die  rechto  Flatte  beim  StereoKoniparator  verschoben  wird,  viel  zu  schneil 

hin-  und  herdreiien  und  dann  das  Waiidorn  des  Raumbildes  (M  in  don 
Fig.  5  und  7)  in  der  Richtung  der  Visierlinio  des  linken  Auges  nicht 
sehen    oder   statt   des  crwarteten   stereoskopischen  Effcktes  Doppelbilder 
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bekommen.  Ûber  dièse  Art  Stôrung  habe  ich  in  einer  im  Verlag  von 
Gustav  Fischer  in  Jena  erschienenen  Schrift  „Stereoskopisches  Sehen 

und  Messe n"  nâhere  Angaben  gemacht.  Es  môge  hier  die  Bemerkung  ge- 
niigen,  daB  die  vorgenannten  Doppelbilder  immer  nur  dann  auftreten,  wenn 
in  dem  einen  Okular  die  Marke  links  von  F  und  in  dem  anderen  rechts 

von  P  steht,  und  daB  man  daher,  um  einen  guten  stereoskopischen  Effekt 
zu  erzielen,  immer  darauf  zu  achten  hat,  daB  in  beiden  Okularen  die  Marke 
sich  auf  einer  und  derselben  Seite  des  zu  messenden  Punktes  befindet.  Die 

Stôrung  durch  Doppelbilder  beginnt  immer  an  der  Stella  (bei  M'"  in  Fig.  7), 
wo  das  Eaumbild  eintritt  in  das  in  Fig.  7  schraffiert  gezeichnete  Feld 
zwischen  den  beiden  Richtlinien  A^  P  und  A„  P  und  liegt  fur  m^  links  von  P 
hinter  und  fiir  my  rechts  von  P  vor  dem  Funkt  P.  Es  empfiehlt  sich 
daher,  bei  der  Messung  der  Parallaxe  mit  der  Marke  nii  im  linken  Okular 
zu  Anfang  nicht  allzu  nahe  an  den  zu  messenden  Funkt  heranzugehen,  und 
die  Messung  von  x^  und  j/,,  die  eine  Koinzidenzeinstellung  von  vi^  und  P^ 
nôtig  macht,  unabhângig  von  der  Parallaxenmessung  vorzunehmen.  Spâter, 
wenn  man  schon  einige  Cbung  erlangt  hat,  bringt  man  die  Marke  m,  immer 

dicht  an  das  Objekt  heran,  und  bei  dem  mit  dem  Stereo-Komparator  ver- 
bundenen  Stereo-Autographen  des  Herrn  von  Orel  muB  man  das  sogar 
tun,  wenn  man  richtige  Hôhenkurven  erhalten  will.  Aber  auch  dann  muB 

man  ebenso  wie  beim  Stereo-Mikrometer  jede  auch  nur  teilweise  Ûber- 
deckung  des  Bildpunktes  durch  die  MeBmarke  tunlichst  vermeiden,  weil 
hierdurch  Jeicht  Vorstellungen  in  bezug  auf  die  Tiefenfolge  von  Objekt  und 
Marke  entstehen,  die  mit  unserem  Messungsverfahren  nichts  zu  tun  haben 

und  nicht  immer  mit  der  wahren  Tiefenfolge  von  Objekt  und  Bild  iiber- 
einstimmen. 

Bei  dem  Stereo-Mikrometer  ist  noch  besondere  Sorgfalt  darauf  zu  ver- 
wenden,  daB  man  bei  der  Messung  der  Parallaxe  a  zwischen  der  Ein- 
stellung  der  wandernden  Marke  auf  den  zu  messenden  Punkt  und  der  Ein- 
stellung  der  Marke  auf  den  Vertikalstrich  die  Zeiger  /»i  und  nio  selbst  nicht 
beriihrt,  weil  sonst  infolge  der  primitiven  Schlittenfiihrungen  der  beiden  Zeiger 

Fehler  entstehen,  die  \'iel  grôBer  sind  als  0'02  mm.  Man  stellt  daher  zuerst  auf 
den  zu  messenden  Funkt  ein  und  dann  erst  auf  den  Strich. 

Eine  weitere  Fehlerquelle  liegt  in  dem  Umstand,  daB  die  Marken  nicht 
genau  mit  der  Bildfeldebene  zusammenfallen.  Hat  ein  Beobachter  die  Marke 
auf  einen  Funkt  oder  den  Strich  eingestellt,  so  sieht  ein  anderer  Beobachter 
mit  einem  etwas  anderen  Augenabstand  einen  Tiefenunterschied,  der  aber, 
da  er  fiir  Strich  und  Bildpunkt  nahezu  gleich  ist,  auf  die  Messung  der 
Parallaxe  nur  einen  geringftigigen  EinfluB  ausiibt. 

Die  beiden  letztgenannten  Fehlerquellen  bestehen  selbstverstândlich 

nur  beim  Stereo-Miki'ometer.  Beim  Stereo-Komparator  sind  sie  vollkommen 
ausgeschaltet. 

Fur  die  in  dem  Plane  (Fig.  8)  mit  a,  b,  e,  </,  m,  o  und  p  bezeichneten 

Punkte  ergab  die  Messung  mit  dem  Stereo-Mikrometer  die  folgenden  Bild- 
punktkoordinaten  u,  :i\  und  iji  (vgl.  die  Fig.  4  und  6);  sàmtliche  Werte  sind 
in  Millimeter  gerechnet. 



Das  in  -ili  crhailenc  pholographiîJii;  Cild. 

MO     no  :oo  300  «M  soo -+     I— 1>  01 

Die  Kernberge  bel  Jena. 

Im  Sommer  1903  aufge- 
iiommen  von  Generalmajor 

Schulze.  (lem  damaligen 

Chef  der  Topogr.  Abt.  der 

Kgl.  Preulj.  Landfsauf- 
nahme,  Berlin,  und  mit 

dem  St.-E.  ausgemessen 

und  gezeichnet  von  Herrn 

Paul  Seliger,  dem  jetzi- 
genVermossungsdirigcnton 
l)ci  der  Landesaufnalime. 

Standlinie  li  =  100  m 

Ubjeklivbrcnnweito  = 

24  1-7  mm 
HOIie   in   M^  =  148  m 

Fig.    8. 
Origiualplan  1   :  10.000 
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Tabelle  I. 

P  u  n  k  t a 

^1 

yi 

a 

4-35 

—  16-4 

-i  UO 

h 

4-72 

—  7-0 

+  93 

e 

4-28 

+  5-9 

+  8-8 

9 

3-15 

+  16-2 

+  7-0 

m 

5-95 

—  18-2 

+  3-4 

0 

6-40 

+  8-8 

+  2-8 

P 

6-10 

+  16-9 

+  2-9 

Hieraus  und  aus  den  Wertea  fiir  5=  100  ni  und /=  69-75  mm  und  aus 
der  bekannten  Hôhe  ITi  =  liSia  der  linken  Aufnahmestation  3Ii  berechnen 

sich^)  die  in  Tabelle  II  zusammengestellten  Werte  (in  Meter  gerechnet)  fiir 
die  Entfernung  Eg,  die  Seitenabweichung  X^  von  der  optischen  Achse  und 
die  Hôhe  H  des  betreffenden  Punktes  (siehe  Fig.  4)  mit  Hilfe  der  Formeln E„ 

B-^     X,=B^      }\=B 

2/1 

jEf=ri  + 148  »H. 

Tabelle  II. 

p  u  n  k  t 

^0 

J 

^, 

A 

î-i 

B. J 

a 1604 

—  23 -377 

+  12 +  207 

355 

—  10 

b 1478 

—  6 —  148 

+  8 
+  197 

345 

—  6 

e 1630 

—  20 

+  138 

—  8 

+  206 

354 

—  4 

9 2214 

+  16 +  514 

—  4 

+  222 

370 

—  5 

m 1172 

+  8 

—  306 

—  4 

+  57 

205 

+  6 

0 1090 

+  10 +  137 

—  2 

+  44 

192 

+  3 

P 1143 

+  17 +  277 

—  2 

+  48 

196 

+  4 

Die  in  der  Tabelle  II  mit  A  iiberschriebenen  Kolumnen  enthalten  die 

Abweichungen  der  Messungen  von  den  richtigen  Werten,  wie  sie  sich  aus 

der  friiheren  stereo-photogrammetrischen  Aufnahme  ergeben  haben.  Das  Vor- 

zeichen  ist  so  zu  verstehen,  dali  die  richtigen  Werte  fiir  ̂ oi  -^'i  und  // 
jedesmal  durch  algebraisehe  Addition  der  beiden  nebeneinander  stehenden 
Werte  erhalten  werden. 

Um  den  Vergleich  mit  den  friilieren  Messungen  zu  einem  vollstiiudigen 
zu  machen,  habe  ich  in  der  nachstehenden  Tabelle  III  die  FehlergroBen  fiir 

àE„,  f/A'i  und  dY^  (beziehungsweise  àll)    zusammengestellt,  wie  sie  sich  fiir 
den  Stereo-Komparator  aus  den  folgenden  Voraussetzungen  ableiten: 

5  =  100  m,  j  =  69*75  mm 
da  =  0-005  mm  und  tlx^  =  dtji  =  002  mm. 

»)  Die  graphische  Ennittlung  dioser  Werte  siehe  dièses  Aroliiv,  Bd.  II,  S.  71  und 
Meis.  230. 
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Die  angegebenen  Fehlerwerte  fur  da,  dx^  und  dy^  entsprechen  der 

Leistungsfâhigkeit  der  Phototheodolite  und  des  Stereo-Komparators.  Wii-  be- 
nutzen  zur  Berechnung  folgende  Formeln: 

dE,  =  - 
Bf      ,         p  da          Eo 

dX,=B'^ 
a a-                a                a 

dl\  =  B'^- 
a 

By,   '^:  =  B  '^y^       Y,  ̂"^ 
•'^   a-                 a            ̂     a 

Tabelle  III. 

P  u  n  k  t 

dE, 

a a 

-< 

a 1-8 

0-46 
—  0-43 

0-46 
—  0-23 

h 1-5 

0-42 —  015 
0-42 

—  0-21 

e 1-9 

0-47 —  016 

0-47 

—  0-24 

9 35 

0-64 —  0  81 
0-64 

—  0-35 

VI 

0-9 

0-34 -0-25 0-34 

—  0-04 

0 

0-8 

0-31 —  010 
0-31 

-003 

P 
0-7 

0-37 —  0-22 
0-37 —  0-04 

Wie  man  sieht,  sind  die  in  Tabelle  II  angegebenen  Fehier  sàintlicli 

grôBer  als  die  vorstehend  bereehneten  Fehlergrenzen  fiir  den  Stereo-Kom- 
parator.  Es  ist  das  auch  ganz  natiirlich;  denn  bei  einem  solchen  Stereoskop- 
bild  kann  das  Ausrichten  der  beiden  Bilder  zueinander  nicht  mit  der 

gleichen  Sorgfalt  vorgenommen  werden,  wie  auf  dem  Stei'eo-Komparator, 
und  auBerdem  liegt  in  der  Anwendung  des  Stereo-Mikrometers  eine  solche 
Reihe  von  zum  Teil  unkontroUierbaren  Fehlerquellen,  daB  es  ganz  ausge- 
schlossen  ist,  den  Apparat  zu  exakten  Messungen  zu  verwenden.  DaB  die 

Fehier  nicht  noch  grôBer  ausgefallen  sind,  ist  allein  dem  Umstand  zu  ver- 
danken,  daB  die  beiden  Bilder  wegen  ihrer  Herkunft  in  sich  schon  eine 
gewisse  Biirgschaft  fiir  die  Zuverlâssigkeit  der  Messung  tragen. 

Neue  Instrumente  fiir  die  photogrammetrische  Aufnahme 
von  Baudenkmâlern. 

Von  Ingénieur  Ur.  Theodor  Dokulil,  Adjunkt  an  der  k.  k.  technisclieu  llooliscliule  in  Wien. 

(SchluB.) 

IV.  Die  Bestimmung  der  Bilddistanz  des  Phototheodolites. 

Um  den  rektifiziorten  Phototheodoliten  zu  oiner  photogrammetrischen 

Aufnahme  verwenden  und  auf  Grund  der  erhaltenen  Pliotugrannne  eine  Ro- 
konstruktion  des  aufgenommenen  Objektes  ausfiihren  zu  konnen,  ist  die 
Kenntnis  der  Bilddistanz,  unter  wclchcr  man  den  senkrechten  Abstand  des 
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zweiten  GauBschen  Hauptpunktes  des  Objektives  von  dei*  Ebene  des  Marken- 
l'ahmens  versteht,  notwendig.  Die  Bestimmung  dieser  Bilddistanz  erfolgt  am 
einfachsten  und  genauesten  nach  der  in  einer  Originalmitteilung  von  Hofrat 

Prof.  Dr.  Anton  Scliell  in  Eders  „Handbuch  der  Pliotographie",  I.  Ed., 
2.  Hâlfte,  2.  Aufl.  angegebenen  Méthode,  wclche  in  Kiirze  hier  angegeben  sei. 

Man  wâhlt  sich  im  Terrain  eine  Reihe  markanter  Punkte  Pq,  Pi,  Fn  ,  .  . 

Pn-i,  Pn  (Fig.  9)  und   macht  von   einem   zweckmiiUig  gelegenen  Standpunkte 

mit  dem  Phototheodolite  bei  genau    vertikaler    Lage    seiner  Bildebene  eine 

photographische  Aufnahme  dieser  Punkte.  Die  Bildpunkte Po.  Pi.  F3  >■■■  P»-u  pn 
erscheinen  von  dem  Punkte  H^  unter  denselben  Winkeln  wie  die  zugehôrigen 

Raumpunkte  von  dem  Punkte  Hi,  und  man  kann  die  Winkel  «,,  u«,  .  .  .  «„.i,  a„ 

dureh  Beobaclitung  sehr  genau  bestimmon,  indem  man  sie  mit  einem  Schrauben- 
mikroskoptheodolite  miBt.  Auf  dem  dureh  die  Aufnahme  erhaltenen  Négative 

oder  auf  einem  davon  angefertigten  Positive  konnen  die  Abstiinde  juo  Pi  =^i, 

j3fl  ̂ 2  =  ̂ 2.  •  •  •  •  Po  P»-i  =  ̂"-ii  i'o  P><  =  ̂ «  1  welche  parallel  zur  Horizontallinie 

der  Aufnahme  sind,  gemessen  werden.  Setzt  man  H,  po  =  iS  und  c  i^»  Po  -1  =  T. 
so  ergibt  sich  aus  dem  Dreiecke  H^  pç,  }\  : 

S:di=  siii  (qo  -}-  «i)  :  sin  a,. 

Durcli  Entwicklung  des  Wertes  siii{(p-\-c(i)  crhiilt  man 

S 

•îi- 

COS  (f 
d,  .  cotg  «,  Jg  fp; 
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fiihrt  man  nun  die  neuen  Unbekannten 

  ^=  X  und  ta  œ  =  y 

co$q>  j  T       a 

ein  und  wâhlt  man  fur  die  Koeffizienten  der  zweiten  Unbekannten  das  Symbol 

ôi.cntyui^a^,  so  nimmt  die  obige  Gleichung  die  Form 

ôi  =  x  —  o^.ij  (3) 

an.  Da  nun  jeder  der  Punkte  pu  Pi,  ■  ■  ■  ■  Pn-i,  p„  in  Verbindung  mit  dem  ersten 

Punkto  po  eine  solche  Gleichung  ergibt,  hat  mau  zur  Bestimmung  der  Un- 

bekannten .1-  und  y  die  folgenden  Gleichungen 

(V) 

aus  denen  sich  mit  Hilfe  der  Normalgleichungen 

n.x—[a]     y=[ô]      \ 

-[a].x+[aa]y=.[ad]    
|  ^*' 

die  wahrscheinlichsten  Werte  von  x  und  y  berechnen  lassen.  Durch  Aufiôsung 
der  Gleichungen  (4)  folgt 

  [a<'][à]  +  [a][aô]  I 

(î. 

=  x—        ai  y 

«2 

=  x—       a^y 

«î,- i  =  x—a„_iy 

d„ 

=  x—        a„y 

n.  [a  a]  —  [a]  .  [a] 

n .  [a  d]  -f-  [a]  .  [ô] 
(VI) 

Il  [a  a]  —  [a]  .  [a]  ] 

Sind  x  und  y  bekannt,    so  kann  man  die  Unbekannten  «S  und  (p  berechnen, 
denn  es  ist 

tg(p  =  y  und  S  =  x.cosq)  (5) 
Da  nun 

f=S. sin  (p  und  p^  A  ̂   /l  =  S .  cou cp 

ist,  ergibt  sich  schlieBlich 

r  ==x .  sm  (p  cou  (p  =  —  .  st't  2  rp 

yj  :^x .  cas-  (p (Vil) 

Durch  die  Gleichungen  VII  ist  der  wahrseheinlichsto  Wert  der  Bilddistanz  /', 
sowie  der  horizontale  Abstand  des  FuLipunktes  der  Bilddistanz  von  dem  ersten 

Bildpunktepu  gegeben  und  man  kann  daher,  indem  man  den  Abstand  des  Schnitt- 

punktes  der  Horizontal-  und  Vertikallinie  von  diesem  Punkte  po  auf  dem 
Photogramme  miBt,  angeben,  auf  welchor  Seite  und  in  wolchom  Abstando 

von  der  durch  die  beiden  Vertikalmarken  gekonnzeichneton  Geraden  die 

wirkliche  Vertikallinie  liegt. 

Gleichzeitig  erhSlt  man  auch  ein  Urteil  iiber  die  Genauigkoit  dos  crmittolton 

Wertes  der  Bilddistanz /".  Setzt  man  zunâchst  x  iindyinjede  dor  Gleicluingou  V 
ein,  so  erhâlt  man  die  ûbrig  bleibeuden  Fohlor  v  nach  don  Beziehungen 
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r,        =dj       —{x—      cil. y)    j 

t;„_i  =  d„_i  —  (a;  —  a„  _!.?/)   j  ^  ' 
v„       =  â„       ~  (x  —       a„ .  y)   J 

und  mit  diesoa  don  mittleren  Fehler  m  einer  als  t^leich  genau  angenommenen 
Bestimmungsgleichuny  V.  Derselbe  ist 

.=Y^ L.  (7) 
2 

Mit  diesem  VVerte    erhâlt   man    die    mittleren  Fehler   m^  und  »i„   der   Unbe- 

kannten  x  und  y  aus  den  Gleichungen 

■nij.  =:  m  .Y  Qi^i    nnd  rriy  =  m. Y  Qi,2,  (VIII) 

wobei  Ç,,,   aus  den  Gewichtsgleichungen 

-  l"]  •  Q.,1 +[««]•  ̂ 1,2  =  0  j  ^^ 
der  ersten  Unbekannten    und  der  Faktor  ̂ ^,2  aus  den  Gewichtsgleichungen 

-[a].Q,,i+[aa].Q2,8=l  (  ^' 
der  zweiten  Unbekannten  zu  berechnen  sind. 

Sind  JUj.  und  jh^  bekannt,  so  kann  man  ferner  die  mittleren  Fehler  von 

S  und  cp  (ms  und  »«(j,)  bestimmen.  Aus  der  ersten  der  beiden  Gleichungen 

5  ergibt  sich 
niq}  =  COS^  (p  .  Wy. 

Da    nun  /  eine  Funktion    von   x  und  rp  ist,    ist    der   mittlere  Fehler  nij-  der 
Bilddistanz  durch  die  allgemeine  Beziehung 

dargestellt.  Setzt  man  in  dièse  Relation 

9f      sinZœ 
3x  2 

^/ 

^  ̂   a; .  cos  2  qp 

c'qp 

sowie  den  Wert  fur  nicp  ein,    so  erhiilt   man   zur  Berechnung    des  mittleren 
Fehlers  der  Bilddistanz  die  Gleichung 

rsi
ti^

  2  œ 

,-\-x^.  cou-  2  q) .  cos*  (p  .  ml,  (IX) 

wodureh  auch  die  Genauigkeit  der  Bilddistanz  bestimmt  ist. 

Nach  dieser  Méthode  wurde  nun  auch  die  Bestimmung  der  Bilddistanz 

des  vorstehond  beschriebenen  Phototheodolites  vorgenommen. 

Die  photographische  Aufnahme  der  in  dem  nachstehenden  Verzeiohnisse 

aufgenommonon  Objekte  und  die  erforderlicho  Winkelmessuiig  erfolgte  im 

September    1907    von   einem    Fenster    der   geodâtischen    Sammluug   an    der 
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k.  k.  Technisclien  Hochschule  in  Wien.  Die  Abstânde  der  diesen  Objekten 
zugeordneten  Bildpunkte  wurden  auf  dem  erhaltenen  Négative  mit  Hilfe  des 
in  einem  spâteren  Abschnitte  beschriebenen  Koordinatometers  bestimmt,  wobei 
die  Messungen  zur  Erhôhung  der  Genauigkeit  einige  Maie  wiederholt  wurden. 

3 
Topographische  Beschreibung: 

Abstand  8  in  mm 
Reduzierte Richtung 

a. 1. 

Messung 

2. 

Messvmg 3. Messvmg 

Mittel 
0 ' " 

0 1.  Blitzableiter  auf  dem  Heinrichshofe 0000 
0000 

0-000 0-000 

0 

00 

00 

1 2. 
10-115 10-105 10-105 10-108 1 

40 

32-5 

2 1.             „             „    der  k.  k.   Holbper 
33-540 

33-535 33-545 
33-540 

5 41 

03-0 

3 3.             „             T,    dem  Heinrichshofe 
35-785 36-795 35-785 35-788 

6 

04 

26-2 

4 2.             „             „    der  k.  k.   Hofoper 
41-340 41-340 41-340 41-340 

7 02 

53-1 

5 3.              „              „       „      „     „ 
43-545 43-545 43-555 

43-548 
7 26 

28-3 

6 4-              ,              „      „      ,     „ 
45-166 

45-160 
45-170 45165 7 

43 

50-0 

7 4.             „             „    dem  Heinrichshofe 
50-285 50-285 50-286 

50-285 8 38 

67-4 

8 9.             „              „    der  k.  k.   Hofoper 66105 56105 
66-100 66-103 9 

41 

32-2 

9 Telegraphenstânder    auf   dem  Hause 

Karlsplatz  Nr.  1   105-190 105-195 105-190 
105-192 18 42 

12-7 

10 
Telegraphenstânder   auf   dem   Hause 

Karlsplatz  Nr.  3   182-305 
182-310 

182-305 
182-307 

32 

52 

15-5 

11 Telegraphenstânder  auf  der  Handels- 

190-860 

203-002 

SI 

24      on-^ll 12 
2.  Merkurstab   auf  der  Handelsakad. 

203-0(10 
203-000 

203-005 
36 30 

48-6 

13 3.              „                „        „                  „           . 227015 227-020 227-020 227-018 
40 32 

58-2 

14 4.             ,               „       , 240-325 240-330 240-320 
240-325 

42 

42 

15-9 
Anmerkung.    Die   Reihenfolge  der   Objekte  ist  von   links  nacli   rechts  in  bezug  auf 

die  Ansicht  von  der  k.  k.  Tochnischen  Hochschule  gezâhlt. 

Auf  Gnind    dieser   Beobaehtungsdaton    erhâlt    maii    die    folgenden    Be- 
stimmungsgleichungen  fiir  die  Unbekannton  x  und  y. 

a;— 345' 
X  —  336 

X— 336 

X  ~  334' 

X — 333' X—  332 

X — 330- 
X—  328' 

X— 310' 

X  — 282' 

a;  — 278' 
X-  — 274' 
:/r  — 265 

.-(■  — 260' 

5268  y/: 

9697?/: 

3241»/: 
3673//: 

4240)/: 
71112/  = 

5710y: 

4826?/  = 

7149?/  = 

inoy-- 6585y  = 

2063»/  = 

3394?/  = 

3975?/  = 

:       10-108 
:  33-540 

:  35-788 
41-340 

43-54H 

45165 

50-285 
5G-io;j 

105-192 

182-307 

190-8(!0 
203-002 

227018 

240-325 

(V) 
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Nach  Bildung  der  Normalgleichungen  und  Auflôsung  derselben  erhâlt 
man  mit  Rûcksicht  auf  die  Gleichungen  5,  VII,  VIII  und  IX  die  folgenden 
Resultate  : 

9=G9<'40'48"u2 /S'=327-69.mm 

/=307-30omm 
zï=113'792mm 

itif  =  +  0"1247n7)i 

nif  .  1 

7~       2500' 
MiBt  man  den  Abstand  /]'  des  ersten  Bildpunktes  2'o  von  dem  Schnitt- 

punkte  dei'  Horizontal-  und  Vertikallinie,  so  ergibt  sich  fur  denselben  im 
vorliegenden  Falle 

J'  =  114-03  mm. 

Aus  dem  Vergleiche  dei*  GrôBen  ̂   und  J'  zeigt  sich,  daB  die  Schnittlinie 
der  durch  den  zweiten  Hauptpunkt  gelegten  und  auf  der  Ebene  des  Marken- 
rahmens  senkrechten  Vertikalebene  von  der  durch  die  Marken  ersichtiieh 

gemachten  Vertikallinie  um  024  mm  abweicht  und  daB  daher  die  auf  dem 

Photogramme  gemessenen  Abszissen  der  Bildpunkte  bei  der  in  Fig.  2  an- 
gedeuteten  Zâhlungsweise  um  diesen  Betrag  zu  vermehren  sind. 

V.  Der  Gebrauch  des  Universal-Phototheodolites. • 
Wenn  das  Instrument  berichtigt  und  seine  Bilddistanz  bestimmt  ist,  so 

kann  es  zur  Herstellung  richtiger  perspektivischer  Bilder  mit  bekannten  per- 
spektivischen  Konstanten  und  zur  Orientierung  dieser  Bilder  im  Raume  ver- 
wendet  werden,  wobei  der  folgende  Arbeitsvorgang  einzuhalten  ist. 

Der  Phototheodolit  wird  in  dem  Terrainpunkte,  welcher  fiir  die  photo- 
grammetrische  Aufnahme  gewâhlt  wurde,  zentrisch  und  horizontal  aufgestellt 
und  das  Objektiv  in  seine  Normalstellung  gebracht.  Nach  Einfiihrung  der  mit 

dom  Okulare  versehenen  Mattscheibe  wird  der  zweite  Endpunkt  der  Basis  an- 
visiert  und  durch  Ablesung  beider  Nonien  des  Horizontalkreises  die  Lage  der 
Visierlinie  und  der  mit  ihr  zusammenfallenden  Bilddistanz  festgelegt.  Man  kann 
nun  der  Kamera  durch  Drehung  um  die  vertikale  Achse  des  Instrumentes  die 

fur  die  photographische  Aufnahme  des  Objektes  geeignete  Lage  geben  und 

kann  dièse  Stellung  durch  abermalige  Ablesuug  beider  Nonien  fixieren,  wo- 
durch  die  GrôBe  des  Horizontalwinkols,  wolchen  die  durch  die  Bilddistanz  ge- 
legte  Vertikalebene  mit  der  Fluchtebeue  der  Basis  einschlieBt,  gegeben  und  die 
Bilddistanz  in  horizontalem  Sinne  orientiert  ist.  Die  Wahl  der  fiir  die  Aufnahme 

geeignetsten  Stellung  der  Kamera  erfolgt  in  einfacher  Weise  dadurch,  daB 
man  das  auf  der  Mattscheibe  entstehende  Bild  uuter  dem  Einstelltuche  be- 
obachtet  und  durch  Drehung  der  Kamera  um  ihre  vertikale  Achso  das  Bild 

an  die  gewûnschte  Stelle  zu  bringen  sucht.  Was  die  Neigung  der  Bild- 
ebene  anbelangt,  so  empfiehlt  es  sich  bei  der  Aufnahme  archit^-ktonischer 
Objekte  sowohl  wegen  der  bedeutend    oiufacheren  Rekonstruktion   als    auch 
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ans  Schônheitsriicksiehten,  dieselbe  vertikal  zu  stellen.  Man  wird  daher  nach 

der  Einstelluiig  der  Kamera  im  horizontalen  Sinne  der  Bildebene  zunâchst 

dièse  zweckmâBigste  Lage  geben  imd  nachsehen,  ob  bei  dieser  Stelluug  das 

ganze  aufzunehmende  Objekt  auf  der  Mattscheibe  erscheint.  Kann  die  ver- 
tikale  Stellung  der  Bildebene  nicht  beibehalteu  werden,  da  in  dieser  selbst 

bei  der  groBten  Hebung  oder  Senkung  des  Objektives,  deren  man  sich  be- 
dienen  lîann,  um  das  Bild  in  vertikalem  Sinne  zu  verschieben,  nicht  das 

Objekt  in  seiner  ganzen  Hôhe  auf  der  Flatte  zur  Abbildung  gelangt,  so  muB 

die  Kamera  um  den  erforderlichen  Winkel  geneigt  und  der  Neigungswinkel 

der  Bilddistanz  gegeu  den  Horizont  an  dem  Hôheubogen  mit  Hilfe  des  zu- 
gehôrigen  Nonius  abgelesen  werden.  Die  Ablesung  am  Hôhenkreise,  sowie 

der  Stand  des  Objektives  und  die  Instrumentenhôhe  sind  ebeuso  wie  die 

fruher  erwâhnten  Ablesungen  am  Horizontalkreise  in  ein  entspreehendes 

Protokoll  einzutragen.  Horizontalwinkel  und  Hôhenwinkel  bestimmen  dann 

die  Orientierung  der  Bildebene  voUkommeu  und  eindeutig,  wâhrend  der  Ob- 

jektivstand  und  die  Instrumentenhôhe  zur  Festlegung  der  Hôhe  des  per- 

spektivisehen  Zentrums  dienen.  Ist  nâmlich  die  absoluteHôhe  //des  Aufstellungs- 

punktes  und  der  Normalstand  Oq  des  Objektives  bekannt  und  wurde  die  Instru- 
mentenhôhe J  und  der  Neigungswinkel  i  der  Bildebene  gemessen,  sowie  dei 

fiir  die  Aufnahtne  gewâhlte  Objektivstand  o  abgelesen,  so  ergibt  sich  ans  der 

Fig.  10  fiir  die  Bestimmung  der  absoluten  Hôhe  //o  des  ersteu  Hauptpunktes 

/*!   des  Objektives  die  Gleichung 

H^  =  H  A^  J  -\-  /l .  sin  i  -\-  (o  — Oq)  .  cos  i,  (X) 

weun  die  Exzentrizitât  des  ersten  Hauptpunktes  des  Objektives  in  der  Nor- 
mallage  mit  z/  bezeichnet  und  der  Neigungswinkel  i  der  Bildebene  bei  nach 

aufwârts  gerichteter  Visur  als  positiv  eingesetzt  wird. 

Infolge  der  Neigung  der  Kamera  und  der  Verschiebung  des  Objektives 

wird  jedoch  auch  die  horizontale  Projektion  von  h,,  à.  i.  der  Punkt //,' eineii 

variablen  Abstand  ô  =  C'A,'  von  dor  Drehungsachse  der  Kamera  besitzen. 
Man  erhiilt  fiir  die  Berechnung  dieser  GrôBe  aus  der  Fig.  10  die  Beziehung 

ô  =  /I  .cosi  —  (o — 0(,).sini,  (XI) 

welcher  Wert  in  der  horizontalen  Projektion  auf  der  durch  den  Horizontal- 

winkel festgelegten  Richtung  der  Bilddistanz  von  dem  Standpuukte  auf- 

getragen  werden  muB,  um  die  horizontale  Projektion  des  Projektionszentrums 

zu  erhalten.  Sind  daher  iS',  und  i'»  (F'g-  H)  die  Endpunkte  dor  auf  dem 
Terrain  gemessenen  Grundlinie  D,  «-,  und  «v  die  Richtuiigswinkel  der  Bild- 

distanz und  (il  und  d^.  die  Exzentrizitiiten  dor  beiden  IlauptpunKtt',  so  ist 

die  ffir  die  Rechnung  zu  verwendende  Basis  ii,  =  lii  lii",  welche  gegen 
die  gemessene  Basis  um  den  Winkel  z/w  verschwenkt  ist.  Man  erhiilt  aus 

der  Figur  bei  Vernachlâssigung  der  GrôBen  zwcitor  Kloinhoitsurdining 

Df)=:  J)—  {ôi .  cos  W|  -\-  ()■, .  rii.s  10.  ]  (XII) 
und 

ôi  .  sin  o)i    |-  di  .  sin  <a» 
^û}"=r  — 206.266"—   7-   —   r;  (XIII) 

-'-'  —  \0i  •  cos  C),   -|-  Oa  .  cos  OJo  } 
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z/co  kommt  dann  insofei'nc  in  Rechnung,  als  die  f^emessenen  Richtungs- 
winkel  «i  und  oj  der  Bilddistanz  fiii-  die  Rechnung  um  diesen  Wert  zu  ver- 
grôBern,  beziehungsweise  zu  verkleinern  sind.  Bei  der  graphischen  Rekon- 

struktion  sind  die  Punkte  /«/  und  h{'  als  perspcktivische  Zentren  zu  ver- wenden. 

Das  zu  diesen  Reduktionen  notwendige  Elément  ^1  wird  durch  Messung 

bestimmt  und  betriigt  fiir  das  vorliegende  Instrument  145"6  mm. 
Nach  der  Aufstellung  des  Instrumentes  und  der  Orientierung  der 

Bildebene  wird  die  photographische  Aufnahme  ausgefûhrt.  Vorher  wird  die 
Kontrollibelle  mit  der  Achse  fest  verbunden  und  mit  der  auf  sie  wirkenden 

Elevationsscliraube  scharf  zum  Einspielen  gebracht,  das  Objektiv  entsprechend 

abgeblendet,  die  mit  der  lichtempfindlichen  Flatte  beschickte  Kassette  in  den 

geôffneten  Rahmen  der  Kamera  eingeschoben,  der  Kassettendeckel  heraus- 
gezogen  und  der  Rahmen  wieder  geschlossen,  wodurch  dio  Flatte  in  Be- 
riihrung  mit  dem  Markenrahmeu  kommt.  Vor  der  nun  folgenden  Belichtung 
der  Flatte  sieht  man  nach,  ob  die  mit  der  Kameraachse  fest  verbundene 
Libelle  noch  einspielt.  Ist  dièse  durch  die  Opération  des  Einfûhrens  der 
Kassette  aus  dem  Spiel punkte  gekommen,  so  wird  sie  mittels  des  Getriebes 

''!>  ''2  (Fig.  6)  wieder  zum  Einspielen  gebracht.  Nach  der  Belichtung  wird 
die  Kassette  entferut,  womit  die  photogrammetrische  Aufnahme  beendet  ist. 

Neben  seiner  eigentlichen  Verwendung  fur  photogrammetrische  Auf- 
nahmon  kann  der  beschriebene  Fhototheodolit  auch  zu  der  fiir  die  trigono- 

metrische  Funktebestinimuug  notwendigen  Horizontal-  und  Vortikahvinkel- 
messung  gebraucht  werden.  Die  Messung  der  Horizontalwinkel  erfolgt,  wie  dies 

ArctaiT  fiir  PhotoBramniQtric  12 
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schon  gelegentlich  der  Orientierunir  der  Bilddistanz  angegeben  wurde.  Hervor- 
gehoben  mu6  nur  werden,  daB  die  Horizontahviukelmessung,  wenn  môglich, 

immer  bei  der  Normalstellung  des  Objektives  vorgenommen  werden  soll, 

da  bei  dieser  Stellung  die  Berichtiguug  des  Instrumentes  beziiglich  des 

Kollimationsfehlers  erfolgt.  Nur  wenn  die  grôBte  Drehung  der  Kamera  um 

ihre  Achse  zur  Herstellung  der  Visur  nicht  ausreichen  soUte,  kann  die  ver- 
tikale  Verschiebuug  des  Objektives  verwendet  werden,  falls  man  sich  friiher 

iiberzeugt  bat,  daB  sich  das  Objektiv  bei  seiner  Verschiebung  in  einer  zur 

Kameraachse  normalen  Richtung  bewegt.  Da  iiberdies  die  Messung  der 

Horizontalwinkel  nur  in  einer  Lage  der  Visierebene  vorgenommen  werden 

kann,  ist  es  bei  der  Verwendung  des  Instrumentes  zur  Lagebestimmung  der 

Standpunkte  notwendig,  daB  seine  Aufstellung  mit  Schârfe  vorgenommen 

wird  und  daB  die  Rektifikation  riicksichtlich  des  KoUimationsfehlers  so  genau 

als  môglich  durchgefiihrt  wurde. 

Die  Messung  der  Vertikalwiukel  kann  mit  dem  Instrumente  auf  mehr- 

fache  Weise  ausgefiihrt  werden.  Auf  Grund  der  Eigeuschaften  des  Photo- 
theodolites    erhâlt    man    den    Hôhenwinkel    eines    Puuktes    bei    der  Normal- 

stellung des  Objektives  unmittelbar  dann,  wenn  man  die  Kamera  so  lange 

um  die  horizontale  Achse  dreht,  bis  das  Bild  des  Punktes  am  Horizontal- 
faden  des  Fadenkreuzes  erscheint  und  hierauf  die  Teilung  des  Hôhenbogens 

bei  eiuspielender  Hohenkreislibelle  abliest.  Da  zur  Ablesung  dièses  Hôhen- 
bogens nur  ein  Nonius  vorgesehen  ist  und  die  Messung  des  Vertikalwinkels 

ebenfalls  nur  in  einer  Lage  der  Visierebene  môglich  ist.  soll  die  Vcrsiche- 

rungslibelle  môglichst  genau  rektifiziert  sein. 

Die  Messung  der  Vertikalwinkel  kann  bei  unverandert  vertikaler  Lage 

der  Bildebene  auch  dadurch  vorgenommen  werden,  daB  man  die  Einstellung 

auf  das  betreffeude  Objekt  durch  Hcbung  oder  Senkuiig  des  Objektives  vor- 
ninimt.  Ist  in  Fig.  12  C  der  Drehungspunkt  der  Kamera  und  K  E  Ain  mit  dem 

Fadenkreuzc  F  ausgestattete  Mattscheibe,  so  entsprieht  der  horizontal  ge- 
stellten  Distanzlinie  F  P  die  Normalstellung  Oq  der  Objcktivplatte  o.  Wird  nun 

das  Objektiv  so  lange  gehoben,  bis  das  Bild  eines  Kaumpuiiktes  /'  mit  dem 
Kreuzungspunkte  des  Fadenkreuzes  F  zusammenfâllt,  so  erhâlt  man  don 

Winkel  /î  der  Visierlinie  aus  der  Gleichung 

(o— Oq)  .  t 
'<//^  =   J   .  (XIV) 

wenn  o  die  bei  der  Visur  gemachte  Ablesung  am    MaUstabe    der   Objektiv- 
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platte,  t  den  Intervallwert  dièses  MaBstabos  und  /  die  sonkrechte  Ent- 
fernung  des  zweiten  Hauptpunktes  von  dor  Ebene  des  Markenrahmens  ist. 

Da  aber  der  Hôhenwinkel  des  Punktes  /■"  auf  den  Drehungspunkt  C  der 
Kamera  bezogen  werden  muB,  ist  der  Winkel  PCP  =  h  zu  berechnen.  Aus 

dem  Dreiecke  0PC'  ergibt  sich 

h  =  (i-\--^0PC  und 

sin  fi.  0  0 
iiin0PC=0PC  = CP 

oder 

<^0PC"  =  206.26b 

„J.sinii  , -  ̂    .  cos  h. 
D 

(10) 

wenn  man  die  Exzentrizitât  0  C  ̂   zJ  setzt   und   die  horizontale  Entfernung 

Fig.   12. 

des  Punktes  /'von  C  mit  l)  bezeichnet.  Nennt  man  den  durch  die  Gleichung  10 
bestimmten  Winkel,  der  im  allgemeinen  sehr  klein  sein  wird,  J  ji,  so  ist 

k  =  fi-\-zlii, (XV) 

wobei  J  (i  als  Reduktion  des  gemessenen  Winkels  /3  auf  den  Seheitel  C  zu 

bezeichnen  ist.  Zur  Berechnung  der  GrôBe  z//3  wird  man  statt  /;  den  aus  dor 

Gleichung  XIV  berechneten  Nâhei'ungswert  (i  einsetzen  und  die  lineare 
Exzentrizitiit  J  entspricht  hierbei  dem  um  das  Interstitium  des  Objektives 

verniinderten  Abstand  des  Drehungspunktes  der  Kamera  von  der  Ebene 

der  lichtempfindlichen  Platte.  Die  GroBe  Jfl  hangt  insbesondere  von  dem 
Wert  des  Hôhenwinkels  h  und  der  horizontalen  Distanz  I)  ab.  Da  sie  mit  dem 

Hôhenwinkel  wachst.  erreicht  sie  fiir  den  gruBten  Winkel  /;„,  beziehungsweise 

/3o,  welcher  durch  das  groBte  MaB  dor  vertikalen  Verschiebung  des  Objek- 
tives charakterisiert  ist,  ihr  Maximum.  Wenn  man  daher  fiir  die  Messung 

des  Vertikalwinkels  einen  bestimmten  Genauigkeitsgrad  cpa"  wiihlt,  so  kann 
man  aus  der  Gleichung 

12* 
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„  jd      . 
g)o  =206.265  '  -=r-  .  sin  (i„  .  cos  Jiq 

jene  Distanz  Dq  berechnen,   von  welcher  an  die  ReduktiousgrôBe  J  fi  ûber- 
haupt  nicht  mehr  zu  berûcksichtigen  ist.  Man  erhâlt 

^.         206.265"     sin  2  00 
^«  =  -^7   2 — ^  (11) 

wenn  man  statt  ̂ o  den  berechenbaren  Winkel  fio  einsetzt. 

Fiir  das  beschriebene  Instrument  ist  fio  ̂ .  8»  20'  und  J  =  161-7  mm; 
nimmt  man  daher  als  Geuauigkeitsgrenze  die  halbe  Noniusangabe  des  Ver- 

tikalbogens,  also  g^o  =  30"  an,  so  ergibt  sicli  D^  =  160  m,  d.  h.  wenn  die  Distanz 
gleich  oder  grôCer  als  dièse  GrôBe  ist,  so  kann  die  Gleiehung  XIV  zur 
Berechnung  des  Hôhenwinkels  verweudet  werden. 

Zum  Schlusse  sei  noch  erwâhnt,  dafi  eine  Vertikaiwinkelmessung  mit 
dem  Phototheodolite  auch  dureh  Kombination  der  Drehuog  der  Kamera 
um  ihire  Achse  und  der  Vertikalverschiebung  des  Objektives  ausgefûhrt 

werden  kann.  In  diesem  Falle  wii-d  der  Neigungswinkel  der  Bilddistanz  fur 
die  Normalstellung  des  Objektives  direkt  am  Hohenbogen  abgelesen  und  der 

Winkel,  welchen  der  von  dem  Drehungspunkte  der  Kamera  nach  dem  an- 
visierten  Punkte  gezogene  Strahl  mit  der  Normallage  der  Visierlinie  ein- 
schlieCt,  nach  Gleiehung  XV  berechnet.  Die  Summe  der  beiden  so  erhaltenen 
Winkel  entspricht  dann  dem  wirklichen  Hôhenwinkel  des  betreffenden  Ob- 
jektes,  gemessen  im  Drehungspunkte  der  Kamera. 

Nachdem  die  exponierten  Platten  eutwiekelt  und  fixiert  sind,  kann  die 

Rekoustruktion  des  mit  dem  Phototheodolite  aufgenommenen  Objektes  vor- 
genommen  werden.  Zu  dieser  Rekoustruktion  ist  die  Kenntnis  der  Koordi- 

naten  x  und  y  der  den  charakteristischen  Punkten  des  Objektes  zugeord- 
neten  Bildpunkte,  bezogen  auf  das  dureh  die  Horizontal-  und  Vertikallinie 
der  Platte  bestimmte  Achsenlcreuz  notwendig.  Die  Genauigkeit,  mit  welcher 

die  Abnahme  dieser  Koordinaten  von  dem  Photogramme  erfolgt,  ist  natiir- 
lich  fiir  die  Genauigkeit  der  durchzufuhronden  Rekoustruktion  maBgebend, 

da  die  Elemente,  welche  die  Lage  der  rekonsti'uierteu  Punkte  bestimmen, 
als  Funktionen  dieser  Koordinaten  erscheinen.  Man  niuB  daher  bestrebt  sein, 

die  Messung  der  Bildkoordinaten  .»•  und  ij  mit  einem  grol3eren  Grade  der 
Genauigkeit  auszufuhren,  wenn  man  eine  schârfere  Rekoustruktion  an- 
strebt. 

Der  einfachste  Vorgang  dieser  Messung  der  Bildkoordinaten  besteht 

darin,  dafi  man  eine  ungetonte  Kopie  des  Négatives  herstellt  und  auf  der- 
selben  die  Messung  mittels  eines  mit  einem  Nonius  versehenen  Auftrageappa- 
rates  ausfuhrt.  Dièse  Méthode  hat  jedoch  verschiedene  Ubelstiinde,  welche  na- 
mentlich  darin  bestehen,  daB  die  Punkte,  doren  Koordinaten  gemessen  werden 
sollen,  pikiert  werden  miissen,  um  das  Anlegon  des  Nonius  mit  einiger  Scliiirfe 
vornehmen  zu  kuunen  und  daB  die  Messung  selir  rasch  vorgenoinnieu  werden 
muB.  Tout  man  die  Kopie  vor  der  Messung,  um  das  Naohdunkeln  des  Bildes 

zu  vermeiden,  so  niuB  man  die  dureh  den  Tonungs-    und  WaschprozeB   be- 
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wirkten  AusdehnuDgsverhâltnisse  des  Papieres  feststellen,  welchem  Zwecke 

die  kleinen,  neben  den  eigentlichen  Horizontal-  und  Vertikalmarken  am 
Rahmen  der  Kamera  vorgesehenen  Marken  dienen. 

Um  mm  diesen  verschiedenen  Ûbelstiinden  der  Messung  der  Koordi- 
naten  mit  den  bis  jetzt  gebriiuchliehen  Hilfsmitteln  abzuhelfen  und  gleich- 
zeitig  die  Genauigkeit  der  Messungsresultate  zu  erhôhen,  sowie  zur  Erleich- 
terung  der  sehr  miihsamen  und  zeitraubenden  Arbeit  dieser  Koordinaten- 
bestimmungen  wurde  nach  den  Angaben  des  Herrn  Hofrates  Professor  Dr. 
Anton  Schell  ein  eigener  Apparat  konstruiert,  welcher  die  Messung  der 
Bildkoordinaten  iu  bedeutend  einfaclierer,  mûheloserer  und  gleichzeitig  ge- 
nauerer  Weise  gestattet  und  welcher  seinem  Zwecke  entsprechend  als  Photo- 
koordinatonieter  bezeichnet  werden  kann. 

VI.  Die  Einrichtung  des  Photokoordinatometers. 

Das  Instrument  (Fig.  13  und  14),  dcssen  Herstellung  ebenfalls  in  dem 

mathematisch-mechanischen  Institute  von  Rudolf  und  August  Rost  in  Wien 
erfolgte,  besteht  dem  Prinzipe  nach  aus  eiuem  Kreuzschlitten,  der  die  Ne- 
gativplatte  aufnimmt  und  dessen  Fiihrungen  zueinander  normal  sind  und 
einem  Mikroskope,  mit  Hilfe  dessen  die  Einstellung  auf  die  charakteristischen 
Punkte  des  Objektes,  also  deren  Bezeichnung  oder  Markierung  erfolgt.  Durch 

MaBstâbe  mit  Nonien,  die  lângs  der  Fiihrungen  des  Kreuzschlittens  an- 
gebracht  sind,  kônnen  die  Verschiebungen  der  Flatte  in  den  beiden  Fiihrungs- 
richtungen  des  Schlittens  gemessen  werden. 

Das  ganze  Instrument  wird  vermittels  einer  massiven  Holzplatte  auf 
don  Beobachtungstisch  aufgestellt.  Auf  dieser  Holzplatte  befinden  sich  zwei 

Stânder  aus  GuBeisen,  welche  durch  zwei  ebensolche  Querstiicke  mitein- 
ander  verbunden  sind.  Das  auf  dièse  Weise  entsteheude  Fuit,  welches  durch 
entsprechende  Versteifungen  der  dreieckigen  Stânder  gegen  jede  Déformation 

geschiitzt  ist,  ruht  mittels  vier  Stellschraubeu  auf  kleinen  metallenen  Unter- 
lagsplâttchen  auf.  Durch  einen  Dorn  kônnea  die  Schrauben  gedreht  und  auf 
dièse  Weise  ein  sicheres,  jede  Formverauderung  ausschlieBeudes  Aufruheu 
des  pultfôrmigen  Gestelles  auf  der  Unterlagsplatte  erzielt  werden. 

Auf  diesem  pultfôrmigen  Untergestelle  ist  der  zur  Aufnahmo  der  Flatte 

dienende  Kreuzschlitten  angeoi'dnet.  Zu  diesem  Zwecke  sind  an  den  Stândern 
Fiihrungsschienen  angeschliffen,  zwischon  denen  sich  ein  Rahmen  aus  GuB- 

eisen schlittenfôrmig  in  horizontaler  Richtuug  verschiebon  laBt.  Damit  kein 
SpieBen  oder  Ecken  des  Rahmens  bel  seiner  Bowegung  stattfindet,  hat  er 

eine  etwas  kleiuere  Ilôhe  als  dies  der  Entfernung  seiner  Fiihrungen  ent- 
spricht  und  er  ruht  daher  infolge  seines  Gewichtes  nur  auf  der  unteren 
Schiene  auf,  wâhrend  die  obère  Schiene  nur  als  Fiihruug  dient,  wobei  zur 
Verminderung  der  Reibung  zwischen  Rahmen  und  Schiene  kleiue  Rolleu 
angeordnet  sind,  welche  auf  der  Fûhrungsfiiiche  der  Schiene  aufliegen.  Die 

Fortbewegung  des  Rahmens  in  horizontaler  Richtung  erfolgt  durch  eiu  Ge- 
triebe,   welches    aus    einer    mit    der    unteren  Fiihrungsschiene  verbuudenen 
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Zahnstange  und  einem  kleinen,  in  einem  Ansatze  des  Rahinens  eingelagerteu 
Zahnrâdchen  besteht,  dessen  Welle  mit  einem  Schraubenkopfe  in  Verbindung 
ist.  Zur  Fixieruug  des  Rahmens  ist  eiue  Klemmschraube  und  zu  seiner  feinen 
Verschiebuug  eiu  Mikrometerwerk  vorgesehen.  Durch  Federn,  welche  mit  dem 
Rahmen  verbunden  sind,  wird  eine  fortwâhrende  Beriihrung  des  Rahmens 

mit  deu  Fûhrungsflàchen  des  Stânders  bewirkt.  Zur  Messung  der  Yerschie- 
bung    des  Rahmens    ist    ein  MaBstab    vorgesehen,  dessen  Nullpunkt  sich  an 

Fig.  13. 

seinem  linken  Ende  befindet  und  dessen  kleinste  Unterabteilung  05  mm  be- 
trâgt.  Die  Angabe  des  zugehorigen  Nonius  ist  002  mm.  Zur  Beieuchtung 
des  Nonius  dient  eine  Blende  aus  Milchgias  und  zur  Beobachtung  der  Koin- 
zidenzen  der  Teilstriche  des  Nonius  eine  Lujio,  die  in  einem  Schlitten  lâugs 
der  Noniusteilung  verschiebbar  ist. 

In  die.sem  Rahmen  ist  nun  weiters  ein  zweiter,  kleinerer  Rahmen  in 
vertikaler  Richtung  verschiebbar  angeordnet.  Damit  der  Rahmen,  wolcher 

infolge  seines  Gewichtes  selbsttàtig  nach  abwarts  gleiten  wiirde,  in  jeder  be- 
liebigen  Hohenlage    bloibt,    ist  eiu   seinem  Gewichte   entsprechendes  Gegen- 
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gewicht  angeordnet.  Die  eigentliche  Fiihrung  des  Rahmens  erfolgt  ebenso 
wie  bei  dem  horizontal  verschiebbaren  Rahmen  nur  auf  einer  Seite  (rechts), 
wâhrend  die  Fiihrung  links  nur  als  Auflager  wirksam  ist.  Die  rechtsseitige 
Fûhrung  wird  bewirkt  durch  zwei  Biigel,  welche  mit  dem  kleineren  Rahmen 
verbunden  sind  und  an  denen  kknne,  hohle  Zylinder  angebracht  sind.  In 

axialer  Richtung  gehen  durch  dièse  Zj'linder  diinne  Stahlbolzen  hindurch, 
welche  mit  kleinen,  an  der  Aul3enflâche  des  groBen  Rahmens  anliegenden 

Rollen  in  Verbindung  stehen.  Durch  Spiralfedern,  die  um  dièse  Bolzen  ge- 
wickelt    sind,    wird    der    Rahmen    mit  der   rechtsseitisen  Fûhrunofsflâche   in 

Fig.  14. 

innige  Beriihrung  gebracht.  Die  Bewegung  erfolgt  in  iihnlicher  Weise  wie 
die  Fortbewegung  des  ersten  Rahmens  mit  Hilfe  eines  Getriebes,  dessen 

Konstruktion  ganz  die  gleicbe  wio  bei  den  analogen  Bestandteilen  des  Be- 
wegungsmechauismus  des  in  horizontaler  Richtung  beweglichen  Rahmens  ist. 
Zur  Messung  der  Verschiebung  des  Rahmens  dient  cbenfalls  ein  MaBstab 
und  ein  Nonius.  die  in  gauz  derselben  Art  und  Weise  geteilt  und  beziffert  sind, 
wie  dies  friiher  fiir  die  Teilung,  beziehungsweise  den  Nonius  fiir  die  Messung 
der  horizontalen  Bewegung  angegeben  wurde.  Aut  dem  kleineren  Rahmen 
liegt  ein  mit  diesem  zirka  gleiehgroOer  Messingrahmen  auf,  weloher  zur 
Aufnahme  derNegativ-  oderPositivplatte  dient.  Die  Verbindung  beider  Rahmen 

ist  eine  solche,  daû  eine  kleine  Yerdrehung  des  Messingi-ahmens  gegen  seine 
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Unterlage  môglich  ist,  so  daB  man  die  Horizontal-  und  Vei'tikallinie  des  auf 
dem  Rahmen  befestigten  Photogrammes  zu  den  beiden  Fiihi'ungen  des  Kreuz- 
schlittens,  die  aufeinander  seukrecht  stehen  miissen,  parallel  stellen  und  auf 

dièse  Weise  die  beiden  Koordinateu  .*■  und  y  des  betreffenden  Bildpunktes 
an  den  beiden  MaBstâben  messen  kann.  Zur  Ermôglichung  dieser  Verdrehung 

ist  der  Messingrahmen  um  den  zj'Iindrischen  Hais  einer  Schraube  drehbar, 
wâhrend  eine  zweite,  gegeniiberliegende  Schraube  durch  eine  schlitzfôrmig 
gestaltete  Offnung  des  Plattentrâgers  hindurebgeht.  Die  eigentliche  Fixierung 
des  Rahmens  auf  seiner  Unterlage  wird  durch  zwei  mit  zjiindrischen  und 
rândrierten  Kôpfen  versehene  Gebrauchsschrauben  bewirkt,  die  in  kleinen 
prismatischen  Ansiitzen  des  Messingrahmens  ihre  Muttergewinde  haben  und 
deren  kalottenfôrmig  abgerundete  Enden  mit  einer  zwischen  den  erwàhnten 
Ansâtzen  befindlichen  und  mit  der  Unterlage  fest  verbundenen  Nase  aus 
Stahl  zur  Beriihrung  gebracht  werden  kônnen,  wodurch  neben  der  Fixierung 

des  Plattentrâgers  auch  eine  mikrometrische  Verdrehung  desselben  ermôg- 
licht  ist.  Die  Befestigung  der  Platte  selbst  auf  dem  Messingrahmen  geschieht 

durch  vier  kleine  Plattchen,  welehe  durch  Schrâubchen  an  die  Platte  ange- 
drûckt  werden  und  dadurch  die  letztere  festklemmen. 

Bei  dem  im  Jahre  1905  von  der  eingangs  genannten  Firma  fiir  die 
Lehrkanzel  der  praktischen  Géométrie  an  der  k.  k.  Technischen  Hochschule 

in  Wien  hergestellten  Photokoordinatometer  ist  der  Rahmen  fur  das  Platten- 
format  21  X  27  cm,  welches  dem  Phototheodolite  von  Hofrat  Professor  Dr. 
Anton  Schell  entspricht,  hergestellt.  Durch  Einlagen  konnen  auch  Platten 
im  Formate  13  X  1^  *"'*  und  9X^8  <^"'  (Storeoskopformat)  auf  dem  Apparate 
ausgemessen  werden. 

Zur  Bezeichnung  der  auf  dem  Photogramme  auszumessenden  Bild- 
punkte  dient  ein  mit  dem  fixen  Telle  des  Instrumentes  verbundenes  Mikro- 
skop,  dessen  Visierlinie  durch  Bewegung  des  Kreuzschlittens  auf  den  be- 

treffenden, durch  seine  Koordinateu  festzulegenden  Bildpunkt  eingestoUt  wird. 
Mit  dem  Stânder  ist  ein  nach  abwârts  gebogener  Biigel  verschraubt, 

welcher  an  seinem  Ende  einen  Zj'linder  trâgt,  der  zur  Aufnabme  des 
in  diesem  Zylinder  verschiebbaren  Miki'oskopes  dient.  Die  Feststellung  des 
Mikroskopos  erfolgt  durch  eine  Schraube,  welche  auf  zwei  Lappen  des  auf- 

geschnittenen  Zylinders  wirkt  und  die  beiden  Zj'linderteile  an  das  Mikro- 
skop  anpreût.  Das  Mikroskop,  welches  eine  Lange  von  etwa  12  cm  hat,  be- 
steht  aus  einem  vierfachen,  achromatischen  Objektive  von  zirka  30  mm 
Brennweite  und  einem  in  dem  Objektivrohre  verschiebbaren  Ramsdenschen 

Okulare,  welches  mit  dem  Objektive  ungefiihr  zelinfache  VergroBerung  er- 
gibt.  Beilâufig  70  mm  vom  zweiten  Hauptpunkte  des  Objektives  entfernt  ist 
ein  Fadenkreuz  fix  in  dem  Mikroskoprohre  angebracht;  dasselbe  bcsteht  aus 
zwei  aufeinander  senkrechten  Doppelfâden,  von  denen  beim  Gebrauche  des 
Instrumentes  der  eine  duich  Drehung  des  Mikroskoprohres  in  seiner  Fassung 
eine  vertikale  und  der  zweite  infolgedessun  eine  horizontale  Lage  erhàlt. 
Der  Abstand  je  zweior,  einou  Doppelfâden  bildender  Spinuenfiiden  ist  ein 

derartiger,  dafl  die  Einstellung  feiner  Linien  auf  dio  idéale  Mitto  des  Doppel- 
fadens  mit  Scharfe  ausgefiihrt  werden  kann.  Zum  Zwocko  der  Drehung  do.s 
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Miki'oskoprohres  in  seiner  Fassung,  sowie  zur  Ermôglichung  einer  Lângs- 
verschiebung  ist  mit  dem  Mikroskoprohre  eine  râiidrierte  Scheibe  von 

grôBerem  Durchmesser  vcrbunden,  wodurch  die  Handhabung  wesentlich  er- 
leichtert  wird.  Ei'wâhnt  sei  schlieBlich  noch,  dalî  der  Mikroskoptrâger  eine 
Querschnittsform  hat,  welche  ilm  vor  jeder  Déformation,  das  Mikroskop  also 
vor  jeder  Lageveranderung  schiitzt. 

VII.  Der  Gebrauch  des  Photokoordinatometers. 

Sollen  mit  dem  beschriebeuen  Photokoox'dinatometer  die  Abszissen 
und  Ordinaten  der  fiir  die  Rekonstruktion  wichtigen  Bildpuukte  gemessen 
werden,  so  wird  entweder  die  entwickelte  Negativplatte  selbst  oder  eine  von 
derselben  angefertigte  Kopie  auf  Glas  auf  dem  Messingralimen  so  befestigt, 
dafi  die  Schichtseite  der  Platte  dem  Mikroskope  zugekehrt  ist.  Auch  empfiehlt 

es  sich,  die  Platte  verkehrt  einzulegen,  damit  dem  Beobachter  in  dem  astro- 
nomisch  wirkenden  Mikroskope  ein  aufrechtes  Bild  erscheint.  Hierauf  wird  das 

Mikroskop  eingestellt.  Zu  diesem  Zwecke  gibt  man  zunâchst  dem  Kreuz- 
schlitten  eine  solche  Stellung,  dafi  das  Mikroskop  gegen  einen  môglichst 
durchsichtigen  Teil  der  Platte  gerichtet  ist  und  verschiebt  das  Okular  in 
dem  Mikroskoprohre  so  lange,  bis  das  Bild  des  Fadenkreuzes  dem  Auge 
môglichst  deutlich  erscheint.  Nach  dieser  Einstellung  des  Okulares  wird 

durch  abermalige  Bewegung  des  Ki'euzschlittens  mit  den  beiden  Trieb- 
schrauben  ein  môglichst  markanter  und  viel  Détail  aufweisender  Teil  der 

Platte  in  das  Gesichtsfeld  des  Mikroskopes  gebracht  und  das  ganze  Mikro- 
skoprohr  nach  Lûftung  des  Lappenschrâubchens  so  lange  verschoben,  bis 
das  Bild  des  im  Gesichtsfelde  befindlichen  Plattenteiles  ohne  Parallaxe  er- 

scheint, worauf  die  Feststellung  des  Mikroskopes  in  dem  Zylinder  vorzu- 
nehmen  ist.  Nach  dieser  Justierung  des  Mikroskopes  darf  in  keiner  Stellung 

des  Kreuzschlittens  eine  Parallaxe  auftreten,  wenn  die  Fiibruugen  ent- 
sprechend  wirken,  wovon  man  sich  immer  vor  dem  Beginne  der  eigentlichen 
Messung  der  Koordinaten  iiberzeugen  soll.  Um  die  Koordinaten  richtig  zu 
bestimmen,  ist  es  notwendig,  daB  die  HorJzontallinie  und  die  Vertikallinie  der 
Platte  zu  den  Bewegungsrichtungen  der  Rahmen  parallel  sind.  Man  bringt 
bel  der  diesbeziiglichen  Justierung  die  rechtsseitige  Hovizontalmarko  in  das 
Gesichtsfeld  des  Mikroskopes  und  stellt  den  Mittelpunkt  des  durch  die  vier 

Fâden  des  Fadenki-euzes  gebildeteu  Quadrates  scharf  auf  die  Spitze  der 
Horizontalmarke  ein.  Bewegt  man  nun  bei  unveriinderter  Hohenlage  der 

Platte  dieselbe  so  lange,  bis  die  zweite,  linksseitige  Horizontalmarke  ini  Ge- 
sichtsfelde des  Fernrohres  wahrnehmbar  ist,  so  muB  es  nach  Anziohung  der 

Klemme  môglich  sein,  durch  Drehung  der  Mikrometerschraubo  die  Marken- 
spitze  wieder  mit  dem  friiher  dofiuierten  Punkt  des  Fadenkreuzes  zur 

Deckung  zu  bringen.  Ist  dies  jedoeh  nicht  der  Fall,  so  muB  die  Platte  ver- 
dreht  werden.  Ist  die  notwendige  Verdrehung  der  Platte  eine  groBe,  so 
kann  die  letztere  durch  Hebung  oder  Senkung  des  einen  Randes  der  Platte 
auf  ihrer  Unterlage  nâherungsweise  in  die  richtige  Lage  gebracht  werden. 
Dièse  Verschiebung  ist  dadurch  ermôglicbt,  daB  die   Klammeru,   welche  die 
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Klemmung  der  Flatte  bewirken,  auf  ihrer  Unterlage  etwas  nach  auf-  oder 

abwârts  bewegt  werden  konnen.  Bei  einer  kleinen  Abweichung  kanu  die  ge- 

naue  Obereinstimmung  des  Bildes  der  Markenspitze  mit  dem  idealen  Kreu- 

zungspunkte  durch  die  mikrometrische  Verdrehung  der  beiden  Korrektions- 
schrâubchen  bewirkt  werden  und  es  ist  dann  die  Horizontallinie  der  Flatte  zur 

horizontalen  Bewegungsrichtung  parallel.  Wenn  dièse  Justierung  beendet  ist, 

so  kann  man  in  âhnlicher  Weise  priifen,  ob  die  Bewegungsrichtung  des 

Schlittens  auf  derjenigen  des  Rahmens  senkrecht  steht,  da  in  diesem  Falle 

die  Vertikallinie  der  justierten  Flatte  zur  Bewegungsrichtung  des  Schlittens 

parallel  sein  muB. 

Zum  Schlusse  hat  mau  noch  dem  Mikroskope  eine  solche  Stellung  zu 

geben,  daB  die  horizontalen  Fâden  zur  Horizontallinie,  die  vertikalen  Fâden 

zur  Vertikallinie  der  justierten  Flatte  parallel  sind.  Die  entspreehende  Unter- 
suchung  erfolgt  dadurch,  daB  man  die  Spitze  einer  Horizontalmarke  auf  die 

Mitte  des  horizontalen  Doppelfadens  oder  die  Spitze  einer  Vertikalmarke 

auf  die  Mitte  der  beiden  vertikalen  Fâden  einstellt  und  beobachtet,  ob  bei 

der  horizontalen,  beziehungsweise  vertikalen  Bewegung  der  Flatte  das  Bild 

der  betreffenden  Markenspitze  in  der  Mitte  der  parallelen  Fâden  verbleibt. 

Ist  dies  nicht  der  Fall,  so  muB  das  ganze  Mikroskop  in  seiner  Fassuug  ver- 
dreht  werden,  wobei  man  aber  darauf  achten  muB,  daB  die  Entfernung  des 

Mikroskopes  von  der  Flatte  eine  solche  bleibt,  daB  keine  Farallaxe  auftritt. 

Ist  in  der  vorstehend  angefûhrten  Weise  die  Stellung  des  Mikroskopes 

berichtigt  und  auch  die  Flatte  beziiglich  ihrer  Lage  gegen  die  Fiihrungen 

des  Kreuzschlittens  justiert,  so  kann  mit  der  Messung  der  Bildkoordinaten 

begonnen  werden.  Man  stellt  das  Miki'oskop  auf  eine  der  beiden  Vertikal- 
marken  ein  und  liest  den  Stand  des  Nonius  an  dem  horizontalen  MaBstabe 

ab;  hierauf  verschiebt  man  den  Kreuzsehlitten  so  lange,  bis  das  Bild  einer 

Horizontalmarke  genau  zwischen  den  beiden  horizontalen  Fâden  des  Faden- 
kreuzes  liegt  und  bestimmt  den  Stand  des  Nullpunktes  ani  vertikalen  Malistabe. 

Dièse  beiden  Ablesungen,  //  am  horizontalen  und  r  am  vertikalen  MaBstabe, 

charakterisieren  die  Einstellung  des  Mikroskopes  auf  den  Krouzungspunkt 

der  Horizontal-  und  Vertikallinie  und  geltcn  daher  fur  den  Ursprung  des 
Koordinatensystems,  auf  welches  die  Koordinaten  der  Bildpunkte  bezogen 

werden.  Hat  man  dièse  als  Fundaraentalwerto  anzusohenden  GroBen  abge- 

lesen,  so  werden  die  aufeinandor  folgenden,  fiir  die  Uokonstruktion  des  Ob- 
jektes  wichtigen  Punkte  auf  den  idealen  Kreuzungspunkt  des  Mikroskopes 

eingestellt,  worauf  man  die  Ablesungen  a  und  6  an  den  MaBstâben  macht. 

Die  Koordinaten  x  und  y  des  betreffenden  Bildpunktes  ergeben  sich  dann 
ans  den  einfachen  Gleichungen 

x  =  a-h\  ^j.yj^ 
y=b  —  v  I 

hezûglich  ihres  Wertes  und  ihres  Zeichens  und  kilnnen  fiir  die  oinzelncn 

Punkte  der  Cbersichtlichkeit  wegen  in  oin  entsprechend  oingerichtetos  Froto- 
koll  eingetragen  werden.  Zu  ihrer  Kennzoichnung  miissen  die  einzelnen 

Funkte  im  l'rotokolle  mit  fortlnufendon  Xummern  bczeichnet  werden,  wo- 

zu  es  sich  empfiehlt,  von  dem  betreffenden  Négative  eine  Kopie  auf  Papier 
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herzustellen  und  auf  dieser  die  ausgemessenen  Bildpunkte  durch  kleine 

Kreise  mit  SchneebliitenweiB  oder  Zinnober  einzuringeln  und  mit  den  fort- 
laufenden  Nummern  zu  versehen. 

Auf  Grund  der  so  erhaltenen  Messungsresultate  und  der  bekannten 
Konstanten  des  zur  Aufnahme  verwendeten  Phototheodolites  kann  dann  die 

rechnerische  oder  graphische  Rekonstruktion  des  photogramnietrisch  fest- 

gelegten  Terrain-  oder  Architekturobjektes  vorgenommen  werden. 

Vlll.  Genauigkeit  einer  mit  den   vorstehend  beschriebenen   Instrumenten 

ausgefiJhrten  photogrammetrischen  Aufnahme  und  Rekonstruktion. 

Zufolge  der  Gleichungen  I  ist  die  Lage  eines  photogrammetrisch  be- 

stimmten  Detailpunktes  durch  seine  Entfernungen  von  den  beiden  Stand- 

punkten  der  Aufnahme  bestimmt.  Die  zur  Auswertung  dieser  Bestimmungs- 

stiicke  notwendigen  Elemente  D,  (fi  uud  qo^  werden  teils  durch  den  Photo- 
theodoliten  unmittelbar,  teils  aus  den  Photogrammen  mit  Verwendung  eines 

Koordinatometers  bestimmt  und  sind  als  gemessene  oder  abgeleitete  Grôfien 

mit  bestimmten  mittleren  Fehlern  zt  D,  ̂ 93,  und  z/^j  behaftet,  welche  be- 
wirken,  daB  die  beiden  Entfernungen  «1  und  s.j  ebenfalls  nicht  fehlerfrei 

sind,  sondern  mit  bestimmten  mittleren  Fehlern  ^«1  und  ̂ «2  aus  diesen 

Gleichungen  berechnet  werden. 

Da  s,  und  s^  Funktionen  der  beobachteten  GrôBen  sind,  ergeben  sich 
ihre  mittleren  Fehier  nach  einer  bekannten  Formel  der  Méthode  der  kleinsten 

Quadrate.  Es  i.^t: 

^'.=yfâ-^.''y+a;',-^^.)'+(fe-^--J 

— y(fe-'^y+(iê---.T+(is^^-)' 

(XVII) 

Durch  Differentiation   der    Gleichung   I  nach   den    Vai-iablen   D,    7',  und  qpj 
erhâlt  man: 

IIl  —  1l 
dD~  D' 

^9'i      (9  (91—92)' 
9  «1  «1  sin  (pi 

9  Si        Sg 

9D^^ 982  *3  ^'"^  93 

3 q}^       »inq>i' sin{(p2 — (pi)        >  \'-~/ 

9 qpj       «î«  93   **'" (Ç'i  —  92)  '       ̂  92       ̂ 9(92  —  ̂ Pi) 

wodurch  die  obigen  Gleichungen  die  folgende  Form  annehmen: 

.  (XVIII) 
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Aus  diesen  Beziehungen  ergeben  sich  unmittelbar  die  fur  das  Ge- 

nauigkeitsmaB  maBgebendeu  relativen  Fehler  der  den  Detailpunkt  festlegen- 
den  Strecken  «i  und  .fo.  Es  folgt: 

z/s. 

V  D  '  sin  (p-, 

\    \  D  J   '^KD'sincpJ   '^  \tg((p.  —  (p^)) 

(XIX) 

Aus  dieseu  Gleichuugeu  ist  ersichtlich: 

1.  Der  Einflufi  des  Fehlers  in  der  gemessenen  Distanz  ist  fur  aile  De- 

tailpunkte  der  photogi'ammetrischen  Aufnahme  der  gleiche,  da  er  bei  allen 
nur  in  Vei'bindung  mit  der  fur  eine  Aufnahme  konstanten  Basis  D  erscheint. 

2.  Der  mittlere  Fehler  in  den  Seiten  Sj  und  s«  hângt  von  dem  Werte 

tg{(fi  —  (fi)=  —  tg {'^^(i'^  —  {(pi  —  fpi))  ab.Da  aber (qpi  —  9)3)  —  180» der  Winkel  s 
ist,  unter  welchem  sich  die  beiden  Strecken  s^  und  s»  in  dem  Punkte  P 
schneiden,  folgt,  dafi  die  Genauigkeit  der  photogrammetrischen  Festlegung 
eines  Punktes  von  dem  Schnittwinkel  der  beiden  ihn  bestimmenden  Rayons 
abhângig  ist  und  mit  der  GrôBe  dièses  Winkels  zunimmt.  Ist  daher  fo  der 

kleinste  noch  zulâssige  Winkel,  so  geht  der  Faktor  des  Wertes  ^ (p^-,  respek- 

tive  J  w.^-  in  -— ; — ûber,  und  die  mit  diesem  Werte  berechneten  Fehler  z^*,  und 
tg-  £0 

J  s-,  stellen  die  maximalen  Fehler  in  den  Seiten  vor.  Als  kleinsten  Winkel  f„, 
welcher  noch  brauchbare  Resultate  liefert,  kann  âhnlich  wie  beim  MeBtische 

der  Wert  von  15"  angenommen  werden,    in    welchem  Falle  -—5 — =  13'93 

wird.  Setzt  mau  also  in    die    Gleichungen    XIX  fur  — —,   r  dièse  GrôBe ^g-Wi  —  fpi) 

ein,  so  erhâlt  man  den  zu  befiirchtenden  Maximalfehler.  Gleichzeitig  ist  aus 

den  vorstehenden  Erôrterungen  ersichtlich,  daB  die  Genauigkeit  einer  photo- 
grammetrischen Aufnahme  keine  einheitliche  ist,  sondern  wesentlich  von  der 

Lage  des  zu  bestimmenden  Punktes  abhiingt. 
3.  Der  Genauigkeitsgrad    einer    photogrammetrischen   Aufnahme  h&ngt 

endlich  auch  von  den  Verhaltnissen   der  Seiten    .',  beziehuugsweise  -^,     so- 

wie  von  den  Winkeln  ip,  und  tp^,  selbst  ab.  Ninimt  man  wieder  don  schon 
nach  dem  Vorhergehenden  als  am  ungiinstigsten  erkannten  Fall  an,  dalJ  sich 
die  beiden  Strahlen  ^1 P  und  BP  unter  dem  kleinsten,  noch  zuliissigen 

Winkel  f,,  schneiden,  so  ist  der  geometrische  Ort  des  Punktes  P  cin  Kreis, 
welcher  iiber  der  Basis  D  mit  einem  Zontriwinkel  von  2  f^,  beschriebon 
wird  (Fig.  15).    Es    ist  nun  jene  Lage  des  Punktes  P   auf  diesem  Kreise  zu 

s  \  s  \ 
bestimmen,   fiir  welche  -j^'—.   ,   beziohungsweise    A'--   ein    Maximum D    sin  (p2  U    mil  q>i 

wird,  da  dieser  Lage  der  Maximalfehler  von  .«,,  respektivo  «3  entspriclit.  Aus 
der  Figur  crliiilt  man  zuntichst: 
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D 
und 2  sm  «0 

«2  =  2  r .  cos  {(p2  +  Co  —  90")  =  D  |sin  (p.,  cotg  e,,  4"  co«  (p-j]. 
1 

Setzt  man  ia D  '  sin  I fiir   s.^    den    vorstehenden  Wert    ein,    so    erhàlt 

man  den  obigen  Ausdruck  als  Funktion  von  rp^  dargestellt;  es  ist  daher: 

5    1 

Dièse  Gleichung  zeigt  ohne  weiteres,  daB  die  Ausdrûcke  ̂ ,.—.   und 
■^        "^  JJ  sin  (f^ 

ebenso 

Si 

1 
mit  abnehmenden  Winkeln  cpi    und    qpj    zunehmen   und   fiir D'  HlIKpi 

die  Werte  ijPi  ̂   0  oder  qp,  ̂   0  unendiich  gi-oB  werden,  d.  h.  es  dûrfen  auch 
die  Winkel  tp^  und  qp^  nicht  unter  ein  bestimmtes  MaB  herabsinken,  wenn 

die  Genauigkeit  der  Konstruktion  fiir  die  Zwecke  der  Praxis  noch  genfigen 

soll.  Es  ist  daher  aucli  iiier  erforderlich,  fiir  die  Winkel  (p^  und  (p.,  eine 

bestimmte  untere  Grenze  festzustellen.  Die  Bestimmung  dièses  Grenzwertes 

kann  im  allgemeinen  auf  zweierlei  Art  erfolgen,  und  zwar  entwedor  dadureb, 

daB  man  einen  bestimmten  gewiinschten  Genauigkeitsgrad  fiir  die  Seiten  .s-, 

und  ••'a  von  vornherein  annimmt  und  nat'Ii  Einsetzung  des  fiir  die  gewâhlte 

Art  der  Basisbestimmung  giltigeii  relativen  Fehlers  und  fiir  den  friilier  de- 
finierten  ungiinstigsten  Schnitt  dieser  Stralilen  den  Winkel  qp,,  respektive 

qpo  mit  den  durch  das  Instrument  gegebenen  Fehleru  J^p^  \x\\A  J  (f-^  aus  den 
Gleichungen    XVIII    und  XIX    berechnet,  oder  daB  man  fiir   die  Winkel  qp, 
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und  (p-2  jene  Werte  als  Grenzen  einfûhrt,  welche  bei  dei'  Konstruktion  gerade 
noch  gûnstige  Schnitte  ergeben.  Nimmt  man  fur  dièse  Winkel  den  Grenz- 

wert  von  15"  an,  so  erhâlt  die  obige  Funktion  den  Wert 

f{(p)  =  2  cotglb'>=7-i6, so  daB  also  der  Koeffizient  des  dritten  Gliedes  unter  der  Wurzel  den  Wert 

5565  erhâlt.  Mit  diesen  als  Maximahverte  giltigen  GrôBen  nehmeu  die  Glei- 
chungen  XIX,    die  den    allgemeinen  Fehler  in  der  auf  photogrammetrischem 

Wego  bestimmten  Lage  eines  Punktes  darstellen,  die  Form 

an.  Da  der  durch  dièse  Gleichung  gegebene  relative  Fehler  dem  ungunstig- 
sten  Falle  entspricht  und  deswegen  auch  ein  Maximalwert  ist,  raiissen  in 

dièse  Gleichungen  fiir  J  q)^  und  z/qpj  ebenfalls  die  maximalen  Werte  ein- 
gesetzt  werden;  (pi  und  95-2  werden  nun  auf  dieselbe  Art  und  Weise  mit  dem 
gleichen  Instrumente  bestimmt.  Man  kann  deshalb  annehmen,  daB  dièse 
Maximalwerte  bei  gleicher  Sorgfalt  in  der  Bestimmung  der  Winkel  einander 

gleich  sind.  Setzt  man  daher  J  (p^  =  ̂   cp^  ̂   zJ  cp,  so  erhâlt  man  als  Maximal- 
fehler  der  horizontalen  Distanzen  Si  und  Sj, 

(4^L=I'(^T +"--■'■ Neben  der  horizontalen  Projektion  ist  jedoeh  auch  die  Bestimmung 
des  Hôhenunterschiedes  H  des  festzulegenden  Detailpunktes  gegen  die  eine 
oder  die  andere  Station  notwendig.  Dièse  erfolgt  nach  der  Gleichung 

H=s.tgh,  (16) 

wenn  s  und  h  die  schon  fi'iiher  angegebene  Bedeutung  haben.  Ihr  mittlerer 
Fehler  wird  daher    

-"-(&■-')' +m--^y-      '-) 
Differenziert  man  die  Gleichung  15  nach  *•  und  h,  so  erhâlt  man 

9M  ,       ̂   3H  s         ,, 
3  s        ̂   dn       cos^h 

Setzt  man  diesa  Werte  in  die  Gleichung  16  ein,  so  ergibt  sich 

Da  fur  die  Genauigkeit  der  Hôhenbestimmung  nicht  der  absoluto  Fehler 

in  dieser  Ilôhe,  sondern  das  Verhâltnis    ,    also    der    Fehler    des  Hohen- 

.1 

unterschiedes  fur  die  Lângeneinheit  der  Distanz  maBgebend  ist,    in-hâlt  man 
fur  denselben:    

.,  =  ̂=f  (,,*  4î)'  +  (-fA)'  (-' PTihrt  man  in  diosen  Ausdruck  den  aus  Gleichung  XIX  bereciineton 

Wert  fiir  ein,    so    kann    man    fur    einen    speziellen  Fall  den  Fohlor     hj 
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berechnen,  also  den  Genauigkeitsgrad  der  Hôhenbestimmung  angeben.  Aus 

der  obigen  Gleichung  ist  ersichtlich,  daC  die  Genauigkeit  der  Hôhenbestim- 
mung mit  zunehmendem  Hôhenwinkel  abnimmt,    da    sowohl    t(jh,    als    auch 

— — i~  mit  wachseudem  Argumente  h  grôUer  wei'den  und  sich  infolgedessen  der 
cos-  h  o  o 

Fehler  ̂   i]  dementsprechend  vergrôBert. 
Um  fiir  den  Fehler  z/ 1;  den  Maximalwert  zu  erhalten,  ist  es  daher 

nur  notwendig,  den  grôBten  Hôhenwinkel  /;,  welcher  mit  dem  Instrumente 
noch  bewâltiyt  werden  kann,  in  die  obige  Gleichung  zu  substituieren.  Diesen 
maximaleu  Hôhenwinkel  /'„  erhâlt  raan,  wenn  man  in  die  Gleichung  IV 
fiir  den  Neigungswiukel  i  der  Bilddistanz  den  grôBten  Winkel  /o,  um  welchen 

die  Kamera  geneigt  werden  kann,  und  fiir  die  Ordinate  y  deren  Maximal- 
wert //o  einsetzt,  wobei  man  iiberdies  annehmen  muB,  daB  sich  die  Objektiv- 

platte  in  ihrer  hôchsten  Lage  befindet  und  fiir  den  Richtungswinkel  a  den 

Wert  nNull"   annimmt.  Unter  dieser  Voraussetzung  erhâlt  man 

f.  sin  ig  4-  2/0  •  <^o^  '0 

t<j  ho  ■■ 

2/n. 

Fiir  das  vorliegende  Instrument   ist   zu    setzen:    l'o^Sb'^,   y^  =  200  mm 
und  /=  300  mm,  so  daB  man  fur  ̂ o  den  abgerundeten  Wert  von  70"  erhâlt. 

Da  nun  ta  70"  ̂   275  und   — ^=:855  ist,  ergibt  sich  als  maximaler  Wert ■^  cos-  70" 
des  Fehlers  im  Hôhenunterschiede 

(z/tj)   ,,  =2-75  I'   f^y  -{-iozih^ oder 

..  (z/,,)„,„..=2-75|/    (^)'+70.^y-^+10.z/A'-',  (17) z/s 
sobald  mau  fiir   den  durch  die  Gleichung  XX  bestimmten  Wert  einsetzt. 

Da  sich  jedoch  der  Winkel  (p  zufolge  der  Gleichung  V  aus  zwei 
Teilen  zusammensetzt,  von  denen  der  eine  direkt  bestimmt  wLrd,  wtihrend 

der  andere  aus  den  auf  dem  Photogramme  gemessenen  Koordiuaten  be- 
rechnet  wird,  hat  man  auch  im  Fehler  des  Winkels  cp  die  Fehlereinfliisse 
dieser  versehiedenen  Bestimmungsmethoden  zu  trennen  und  erhiilt  daher. 

da  allgemein  ̂   cp"^  = /]  iv- A^- ̂ i  a-  ist,  die  Gleichungen: 

Z/S,  /    f /]  D\^        /IWi-  -\-  Jtti'        /'ss^'    z/ît>2- +  z/«2" 

sm-  (p2 

•-\m^(£)'- ^Si_\l  fJDY   I    fsC\-  ̂ ivi^  +  z/ki^       z/wa-  +  z/< 
sin^  95,  tg-  {(p2  —  9P1  ) 

?,(XXII) 



(XXIII) 
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aus  denen  die  relativen  Fehler  der  Seiten  — -  und  — =,    sowie    die   Fehler 
6'i  S-, 

der  aus  deu  Gleichungen  I[i:^Si  .  tg  h^  und  Il2  =  h  ■  t'J  ̂2  bereehneteu  Hôhen- 
unterschiede  fur  jedeu  einzelnen  Punkt  des  aufgenommenen  Objektes  be- 
stimmt  werden  kônnen,  sowie  die  Relationen 

(i^),,,,,.. = \{^y + '"  ■  ^"^ + ''  ■  """^ 

(^  nluax.  =  2-75  l'    (^-)'  +  70  .  z/(i-2  +  70  .  ̂«2  _|.  10  .  zlh- 
welche  die  maximal  zu  befiirchtenden  Werte  dieser  Fehler  ergeben. 

1.  Relativer  Fehler  der  Basis. 

Der  relative  Fehler  der  Grundlinie      ^     hângt  einzig   und   allein   von 

der  zu  ihrer  Bestimmung  gewâhlten  Méthode  und  den  dazu  beniitzten  In- 
strumenten  ab.  Die  Bestimmung  der  Basislânge  kann  im  allgemeinen  durch 
direkte  Messung  der  Grundlinie  mittels  MeBlatten  oder  MeBbândern,  durch 
die  indirekte,  respektive  tachymetrische  Distanzmessung  und  endlich  auf 
trigonometrischem  Wege  aus  anderen  ihrer  Lage  nach  bekannten  Punkten 
erfolgen.    Durch  die  erste   und   die   letzte   dieser  Methoden  ist  es  bestimmt 

môglich,  die  Basis  mit  einem  relativen  Fehler  — ?;— =      zu    bestimmen 
^       '  D         2000 

und  es  wird  sich  aus  den  spâteren  Erôrterungen  zeigen,  dafi  dièse  Genauig- 
keit  vollkommen  genûgt.  Man  wird  daher  die  Lange  der  Basis  im  allge- 

meinen entweder  durch  die  direkte  Messung  derselben  mit  einem  Mefi- 
bande  aus  Stahl,  oder  aber,  falls  eine  solche  direkte  Lângenmessung  nicht 
moglich  sein  sollte,  auf  trigonometrischem  Wege  durch  eine  kleine  selb 
stiindige  Triangulierung  ermitteln.  Ist  keine  dieser  Methoden  anwendbar 
oder  gibt  man  sich  mit  einer  geringeren  Genauigkeit  zufrieden,  so  kann  die 
Messung  der  Basis  auf  indirektem  (optischem)  Wege  erfolgen,  fur  welchen 

Fall    man   bel   soi'gfâltiger,    mit   einem  Schi'aubenmikrometer    ausgefùhrten 

Messung  —yr-  =  zu  setzen  hat. 

Da  jedoch  die  Rekonstruktion  einer  photogrammetrischen  Aufuahmo 
gewohnlich  graphisch  erfolgt,  hat  man  noch  in  Rûcksicht  zu  ziehen,  dal3  der 
bei  der  Auftragung  der  Basis  auf  dem  Papiere  unvermeidlich  auftrotende 

Fehler  der  Auftragung  selbst  den  Fehler  der  Messung  der  Basis  nicht  iiber- 
schreitet,  da  sonst  die  Genauigkeit  der  ganzen  Rekonstruktion  gegeniiber  dem 

bereehneteu  Werte  derselben  herabgemindert  wird.  Mit  Riicksicht  auf  dièse  Be- 
merkung  darf  die  Liinge  der  Basis  nicht  unter  ein  bestimmtes  Minimum  herab- 
sinken,  dessen  GroBen  sich.  wie  folgt,  berechnet.  Auf  dem  Papiere  ist  es  moglii-h, 
mit  einem  Aufti'agapparate  die  Auftragung  einer  Strecke  bis  auf  die  GrôIJe 
£  K 2  auszufuhrcn,  wenn  t  jene  GroBe  ist,  bis  auf  welche  eine  mit  dem  Auf- 
trageapparat  gczogeue  Marke  sicher  ist.  Ist  1  :  n  der  MalJstab  der  Rekonstruk- 

tion,  so    entspricht   dem   Fehler   der   Strecke   auf   dem    Papiere  die  GriiBe 
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n  .s .  Vl  und  dieser  Fehler  darf  nicht  grôBer  sein  als  der  tausendste,  bezie- 
huiif-sweise  zweitausendste  Teil  der  auf  dem  Felde  sfomessenen  Basis.  Man 

kann  daher  aus  der  Gleichung: 

m 

die  kleinste  Distanz  D,,  berechnen,  wenn  m  die  die  verlangte  Genauigkeit 
charakterisierende  Zabi  ist.  Man  erhâlt 

Do  =  m.  n.  s. Y  2;  (18) 

fur  wi=1000,  ?«=100  und  £  =  û"05«mk,  erhâlt  man  JJo  =  7  m;  setzt  man 
dagegen  m  =  2000,  wâhrend  man  die  iibrigen  Werte  unverândert  lâBt,  so 

folgt  />„  =  14w.  Wenn  daher  die  Rekonstruktion  im  MaBstabe  1:100  aus- 
gefiihrt  werden  soll,  so  darf  bei  optischer  Messung  ihrer  Lange  dieselbe 

nicht  kleiner  aïs  7  m,  bei  direkter  Messung  oder  trigonometriseher  Be- 
stimmung  nicht  kleiner  als  14  m  sein.  Fiir  andere  Verjiingungsverhaltnisse 

der  Rekonstruktion  vergrôBert  sieh  D^  proportional  der  Zahl  /(. 

2.  Fehler  des  Orientierungswinkels  der  Bilddistanz. 

Da  der  Orientierungswinkel  tu  der  Bilddistanz  gegen  die  Grundlinic 

auf  gewôhnlichem  geodatischen  Wege  gemessen  wird,  ergibt  sich  sein  niitt- 
lerer  Fehler  J  >v  nach  der  bekannten  Formel 

zJto=^2(a^-\-Ç)+y^  (XXIV) 

wenn  a  die  GrôBe  des  Visurfehlex's  und  /3  diejenige  des  Ablesefehlers  vor- 

stellt,  wenn  ferner  ;'  den  durch  die  Instrumental-  und  Aufstellungsfehler 
bediugten  EinfluB  auf  die  GroBe  des  Winkels  lo  bedeutet  und  die  Ablesung 
beider  Nonieu  erfolgt. 

Der  Visurfehler  ist  nach  Stampfor  durch  die  Beziehung 

«"=^  (10) 

gegebon,  wobei  unter  q  eine  Konstante  und  unter  c  die  VergrôBerung  des 

durch  das  Kamaraobjektiv  und  das  in  der  Mattseheibe  eingesetzte  Okular 

gebildeten  Fernrnhres  versianden  wird.  Nimmt  man  fiir  p"  =  30"  an,  wie 
dios  durch  Versuche  hervorragendur  Fachmânner  bestinimt  wurde,  und  setzt 

man  fiir  das  Fernrohr  des  vorstehend  bescliriebenen  Théodolites  r  =  34,  so 

ei'gibt  sich7«=^  i". 
Ebenso  einfach  ist  die  Ermittlung  des  Ablesefehlers  li  da  dorselbe  der 

halben  Angabe  der  Horizontalkreis-Nonien  entspricht,  im  vorliegenden 

Falle  also  mit  30"  einzusetzen  ist. 
Was  den  dritten  Elementarfohler  y  anbelangt,  so  wird  derselbe  durch 

die  Instrumental-  und  Aufstellungsfehler  bedingt,  unter  welchen  man  den 

Neigungswinkel  der  horizontal  geslellten  Kameraachse  gegen  den  wirklichen 

Horizont,  die  Neigung  der  Alhidadenachse  gegen  die  Lotliuie  und  den  nach 
AroliîT  fiir  PhotoRraminetrie-  13 
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der  Rektifikation  noch  ûbrigbleibenden  KoUimationsfehler  versteht.  Die 
ersten  beiden  Fehler  hângen  wesentlich  von  der  Gûte  der  Rektifikation  der 
Reiterlibelle  ab  und  sind,  wenn  dièse  Rektifikation  mit  aller  Sorgfalt  iind 
bis  zur  vollstândigen  Cbereinstimmung  durchgefiihrt  wurde,  und  wenn  man 

zur  Aufstellung  des  Instrumentes  dièse  scharf  rektifizierte  Reiterlibelle  ver- 
wendet,  so  klein,  daB  ihr  EiufluB  auf  den  gemessenen  Winkel  als  verschwin- 
dend  gegenûber  dera  Ablesefehler  des  Horizontalkreises  angesehen  werden 
kann.  Sehr  gefâhrlich  ist  der  EinfluB  des  iibrigbleibenden  Kollimationsfehlers 

auf  den  gemessenen  Richtungswinkel  der  Bilddistanz.  Wâhi-end  nâmlich  bei 
einem  gewôhnlichen  Theodoliten  dieser  KoUimationsfehler  dadurch  auf  ein- 
fache  Weise  eliminiert  wei'den  kann,  daB  man  die  Winkel  in  zwei  Lagen 
der  Visierebene  (Kreis  links  und  Kreis  rechts)  miCt,  ist  dièse  Méthode  der 
Elimination  bei  einem  Phototheodoliten  nicht  môglich,  da  die  Kamera  nicht 
durchgeschlagen  werden  kann.  Wenn  man  daher  mit  einem  Phototheodolite 

Resultate  von  entsprechender  Genauigkeit  erhaiten  will,  so  muB  das  Instru- 
ment beziiglich  des  Kollimationsfehlers  mit  aller  Schârfe  korrigiert  werden, 

in  welchem  Falle  dann  der  EinfluB  desselben  auf  den  gemessenen  Winkel 
natiirlich  ebenfalls  versehwindet. 

Wird  daher  vor  der  Ausfiihrung  der  photogrammetrischeu  Aufnahme 

der  Phototheodolit  mit  Sorgfalt  rektifiziert,  wtihlt  man  ferner  als  Stations- 
punkte  nur  solche  Punkte,  die  eine  siehere  und  solide  Aufstellung  des  In- 

strumentes gestatten  und  fûhrt  man  die  Horizontalstellung  des  Instrumentes 
mit  der  genau  rektifizierten  Reiterlibelle  aus,  so  kann  der  Elementarfehler  y 

gegeniiber  dem  bei  Einhaltung  dieser  Forderungen  bedeutend  groBeren  Ab- 
lesefehler vernachliissigt  werden.  Da  auch  der  Visurfehler,  wie  aus  den  um- 

stehend  angegebenen  numerischen  Werten  ohne  weiteres  zu  erkennen  ist, 
in  seinem  Einflusse  auf  den  gemessenen  Winkel  wegen  seiuer  Kleinheit  im 
Vergleiche  mit  dem  Ablesefehler  als  belauglos  angesehen  werden  kann, 
nimmt  die  Gleichung  XXIV  die  einfache  Form 

.i/w'^/r  (XXI V) 

an,  so  daC  sich  fur  das  beschriebene  Instrument  /  w"  —  lio"  ergibt.  Dieser 
Wert  von  ̂ lo  ist  in  die  Gleichungeu  XXII  und  XXIII  im  Bogenmaiie 

einzufijhren.  Fuhrt  man  dièse  Umwaudlung  aus,  so  ergibt  sich  fur  das  be- 
treffende  Glied  im  relativen  Fehler  der  Seiten  und  im  Fehler  des  Iloheu- 

unterschiedes  pro  Lângeneinheit  der  Entfernung  der  numerisi-ho  Wert 

V822/ 

Man  sieht  aus  diesem  Werte,  daB  die  Fehler  --  -  und  durch    don 
s  s 

Ablesefehler   bei  Bestimmung  der  Kichtung   der  Bilddistanz   im  Falle  einer 
ungiinstigen  Lage    dus  festzulegenden  Punktes    gcgen    die    Grundlinie    ganz 
betriichtlich  beeinfluBt  werden,  und  daB  man  daher  bei  der  Wahl  der  Stand- 
punkte  gegen  das  Objekt  mit  der  sclion  friihcr  orwiilintoii  Vorsifht  zu  Werko 

gehen  muB. 
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3.  Mittlerer  Fehler  des  aus  dem  Photogramme  bestimmtenWinkels«. 

Zufolge  dei'  Gleichung  III  erfolgt  die  Bestimmung  des  Winkels  a  aus 
der  bekannten  Bilddistanz  /,  dem  mit  dem  Phototheodolite  gemessenen  Nei- 
gungswinkel  /  der  Bildebene  und  den  auf  dem  erhaltenen  Photogramme 

gemessenen  Koordinaten  x  und  i/.  Sind  daher  ̂ Jf,  J  i,  Ax  uud  /l  ij  die 
mittleren  Fehler  dieser  zur  Bestimmung  des  Winkels  a  verwendeteu  GrôBen, 

so  erhâlt  man  nach  den  Grundpriuzipien  der  Méthode  der  kleinsten  Qua- 
drate  den  mittleren  Fehler  Au  aus  der  Gleichung 

A 

î=f(l^../)'^(jf..,-y+(ë..-^-y+(ff.^.)' (XXV, 
fur  die  als  Koeffizienten  der  mittleren  Fehler  Af^  Ai,  Ax  und  A  ij  auf- 
tretenden  partiellen  Differentialquotienten  erhâlt  man  durch  Differentiation 

der  Gleichung  III  die  Werte: 

Sa                      X .  cos  i                   ,          c  a        ,   x.(f.  sin  i  -r-  ii .  cou  i)         „    , —  ""'•-"•  — J         ̂    ■'  -.costal 

2f  (f.cosi—y.sini)-'  '     9i  {f.cosî  —  y.sinï)- 
3 «  cos-  u  3a        ,  X.  sin  i 

>.(20) 

dx     f.cosi — y .  sin  i'  3  y  (f.  cos  i  —  y.  sin  i)'- 
Setzt  man  dièse  Werte  in  die  obige  Gleichung  ein,  so  ergibt  sich: 

A  K 

{f.cosi  — y.  (sini)-  ' 
.  y  x^.  cos-  i .  Af-  -f-  x-  (f.  sin  i-\-y.cosiy-.Ai'--\-  (f.  cos  i  —  //  .sin  i)'- .  Ax-  -p  x-.sin-  i.  A  y-. 

Da  nun 

1  tg  ce         sin  u 

f.  cos  i — y.  sin  i         x        x .  cos  ce       ' 
folgt 

.  /  X-.  cos-  i.  Af-  —  X-  (f.  sin  i-\-y .  cos  i)-.  A  i-  +  (/•  cos  i—y.  sin  iy-.Ax-  -}-  x- .  sin-  i.  Ay'-. 

Setzt  man  der  Einfaehheit  halber  f.  sin  i  -\-y .  cos  i=p,  so  erhâlt  man  fur 
die  Bestimmung  des  Fehlers  in  dem  Winkel  «  die  Gleichung 

A  a=^      V  cos-i.  A  f-  -f- p- .  A  i-  -\-  cotg'-cc.  Ax-  -\-sin-i.Ay'-.  (XXVI) 

Aus  dieser  Gleichung  ist  man  bei  Kenntnis  der  Elemontarfehlcr  A f\ 

Ai,  Ax  und  A  y  imstande,  fur  jedeu  beliebigen  Punkt  der  Aufnalime,  dessen 

Bildpunkt  durch  die  Koordinaten  x  und  y  bestimnt  ist,  den  Fehler  des 

aus  der  Gleichung  III  berechneteu  Winkels  «  zu  bestimmen. 

Was  nun  dièse  Elementarfebler  Af,  Ai,  Ax  und  A  y  aubelangt,  so 

hângen  sie  einerseits  von  der  Konstruktion  und  Wirkungsweise  des  Photo- 

theodolites  uud  anderseits  von  der  Gonauigkeit  ab,  mit  welcher  die  Koor- 

dinaten .1-  uud  //  auf  dem  Photogrammo  gemessen  werJen  konnen. 
Der  mittlere  Fehler  Af  der  Bilddistanz  /  wird  unmittelbar  bei  der 

Bestimmung  dieser  Bilddistanz  erhalten   und    ist   daher   ohne    weiteres   als 

13* 
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bekannt  vorauszusetzen.  Fiir  den  vorstehend  beschriebenen,  neuen  Photo- 
theodoliten  betrâgt  dieser  Fehler,  wie  sich  aus  den  angefiihrten  Beobachtungen 

ergibt,  0'124  vim. 
Der  Fehler  ̂ i  ist  die  mittlere  Abweichung  des  abgelesenen  oder  ein- 

gestellten  Hôhenwinkels  der  Bilddistanz,  beziehungsweise  des  Neigungswinkels 

der  Bildebene  und  als  solcher  —  bei  genau  rektifiziertem  Instrument  — 
der  halben  Angabe  des  Nonius  des  Vertikalbogens  gleiehzusetzen.  In  vor- 

liegendem  Falle  ist  dièse  Angabe   1' =  60",    so    daB  ̂ i"  =  30"    und  infolge- 
.   .  3Q" 

dessen    2li  =   77  =  00001454    in    die  Gleicluing  XXVI    einzufuhren  ist. 
206265  ^ 

Die  Fehler  Jx  und  zJij  in  den  Koordinaten  .)■  und  ;/  hângen  der  Haupt- 
sache  nach  von  der  Art  und  Weise  der  Messung  dieser  Koordinaten,  bezie- 

hungsweise der  Leistungsfâhigkeit  der  dazu  benutzten  Instrumente  und 
Apparate  ab.  Wird  daher  der  friiher  beschriebene  Photokoordinatometer  zur 

Messung  dieser  Koordinaten  verwendet,  so  ist  es  fur  die  Angabe  der  Ge- 
nauigkeitsverhâltnisse  der  Resultate  notwendig,  die  Leistungsfâhigkeit  dièses 

Instrumentes  und  die  Fehlerquellen,  welehe  die  Richtigkeit  der  Messungs- 
ergebnisse  beeinflussen,  kennen  zu  lernen. 

Die  Messung  der  Bildkoordinaten  erfolgt  dadurch,  dafi  das  Mikroskop 
des  Koordinatometers  nacheinander  auf  die  einzelnen  auszumessenden  Punkte 

eingestellt  und  hierauf  die  Ablesung  an  dem  betreffenden  MaBstabe  gemacht 
wird.  Dièse  Opération  ist  identisch  mit  einer  Visur  und  daher  das  Résultat 
der  Ablesung  mit  einem  Fehler  behaftet,  welcher  sich  auf  iihnliche  Weise 
wie  der  Fehler  einer  durch  eine  Ablesung  festgelegten  Richtung  berechnet. 
Bezeichnet  man  daher  den  bei  der  Einstellung  des  Mikroskopes  auf  einen 
bestimmten  Bildpunkt  auftretenden  Einstellungsfehler  mit  a,  den  bei  der 
Ablesung  des  MaBstabes  begangenen  Fehler  mit  ft,  so  ist  der  gesamte  Fehler  s 
in  der  durch  die  Einstellung  und  die  Ablesung  festgelegten  Stellung  der 
Flatte  nach  der  Méthode  der  kleinsten  Quadrate  durch  die  Gleiehung 

£  =  f  «2  +  (f^  (21) 

bestimmt.  Der  Einstellungsfehler  «   kann   ebenso    wie  der  Visurfehlor  eines 

30" 
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rung  des  Fernrohres  bezeichnet  wird,  wobei  jedoch  zu  beachton  ist,  dal.f  der 
Fehler  a  durch  die  vorstehende  Bezieliung  im  SekundonmaBo  gogebon  ist, 
also  die  Abweichung  der  Visierlinie  des  Mikroskopes  von  ihror  richtigcn 

Lage  angibt.  Dieser  Abweichung  a"  der  Visierlinie  entspricht  ein  linoarer 
Einstellungsfehler  a  auf  der  Platte,  welcher  sich  bei  Kenntnis  der  Ent- 
fernung  d  der  Platte  von  dem  ersten  Ilauptpunkto  des  Mikroskopobjektives 
in  einfacher  Weise  berechnen  lâBt;  es  folgt 

r    206.265  ' 

Fiirdasvorhergehend  beschriebene  Photokoordinatometer  ist  (•;=  10  und 
d=^bOmm,  so  daB  sich  fiir  dasselbe  dor  lineai-e  Einstellungsfehler  «  mit 
rund  07  fi  ergibt. 
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Die  Ablesungen  an  den  MaBstaben  werdeii  mit  einem  Nonius  ausgefiihrf, 

dessen  Angabe  «  =  0'02  mm  betragt.  Man  kann  daher  den  Ablesefehlei-  bei 
Ermittlung  einer  Koordinate  mit 

/?=—  =001  mm  (23) 

annehmen.  Aus  dem  Vergleiche  des  Einstellungsfehlers  a  mit  dem  Ablese- 
fehler  /3  ist  ersichtlich,  daB  der  letztere  den  ersteren  an  Grôl3e  bedeutend 
iiberwiegt  und  daher  fiir  die  Genauigkeit  der  Einstellung  eigentlich  einzig 
und  allein  maBgebend  ist,  so  daB  bei  der  Berechnung  des  gesamten  Fehlers  a 
die  Vernachlâssigung  des  Visurfehlers  a  statthaft  ist.  Es  ergibt  sich  durch 

dièse  Vernachlâssigung  £  =  /3  =  ±001  mm.  Allerdings  sind  fur  die  Genauig- 
keit der  Einstellung  des  Mikroskopes  auf  einen  bestimmten  Bildpunkt  aufier 

den  genannten  Faktoren  auch  noeh  andere  Momente  —  Beleuchtung  der  Flatte, 
Schârfe  des  Bildpunktes,  Auffassungsfâhigkeit  des  Beobachters  usw.  —  maB- 

gebend, doch  kônnen  dieselben,  weil  auBerhalb  der  Kalkulation  liegend,  nieht 
in  Rechnung  gezogen  werden;  doch  wird  der  EinfluB  dieser  Momente  keines- 
wegs  ein  so  groBer  sein,  daB  er  die  oben  angegebene  GrôBe  weseutlich  ver- 
ândert.  Praktische  Versuche,  welehe  diesbeziiglich  mit  dem  Instrumente  an- 
gestellt  wurden,  haben  folgendes  Résultat  ergeben: 

1.  Einstellung  auf  das  Bild  einer  im  Terrain  aufgestellten  Zielscheibe: 
mittlerer  Einstellungsfehler  0  007  mm. 

2.  Einstellung  auf  das  Bild  eines  weiter  nieht  bezeiehneten  Terrain- 

punktes  (Parzelleneckpnnkt,  ziemlich  deutlich  ausgeprâgt),  mittlerer  Ein- 

stellungsfehler 0'012  mm. 
3.  Einstellung  auf  das  Bild  des  Fenstereckpunktes  einer  Fassade:  mitt- 

lerer Einstellungsfehler  0'005  tnm. 
Aus  diesen  Resultaten,  welehe  aus  den  Beobachtungen  mehrerer  Fer- 

sonen  und  bei  verschiedenen  Beleuchtungen  erhalten  wurden,  ist  zu  ersehen, 
daB  der  auf  praktischem  Wege  sich  ergebende  Einstellungsfehler  mit  dem 
durch  die  Théorie  gelieferten  Werte  desselben  identisch  ist,  und  daB  daher 
der  letztere  den  weiteren  Ausfûhrungen  zugrunde  gelegt  werden  kann. 
Die  Messung  einer  Koordinate  erfoigt  nun  bekanntlich  dadurch,  daB  das 
Mikroskop  zuerst  auf  eine  die  Koordinatenachse  markierende  Marke  und 

dann  auf  den  betreffenden  Bildpunkt  eingestellt  wird,  worauf  jedesmal  die 
Ablesungen  ausgefùhrt  werden.  Es  tritt  daher  der  oben  erwâhnte  Fehler  e 
bei  der  Messung  einer  Koordinate  zweimal  auf  und  es  ist  daher  ihr  wahr- 
scheinlichster  Fehler  Jk  durch  die  Relation 

y]k  =  s.  YJ=  ̂   .  VY=  ±0014  mm  (24) 

gegeben.  Da  Abszisse  und  Ordinate  auf  dieselbe  Weise  gemessen  werden, 
kann  man  zlx  =  .dy  =  zlk  setzen,  so  daB  auch  dièse  Fehler  als  bekannt 
angenommen  werden  kônnen. 

Eine  unrichtige  Messung  der  Koordinaten  kônnte  ferner  dadurch  ent- 
stehen,  daB  die  Bewegungsrichtungen  des  Kreuzschlittens  zu  den  Achsen,  auf 
welehe  sich  die  Koordinaten  boziohen,  nieht  genau  parallei  sind,  sondern 
die  Platti>  uni  eincn  Winkel  i)  gcgcii   ilire  richtige  Lage  verdrclit   ist     Durch 
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eine  solche  Verschwenkung  werden  die  Koordinaten  auf  ein  um  den  Winkel  d 
verschwenktes  Koordinatensystem  transformiert  und  es  wâren  die  richtigeii 
Koordinaten  aus  den  gemessenen  Werten  derselben  nach  den  bekannten 

Formeln  der  analytisehen  Géométrie  zu  berechnen;  da  die  Orientieriino;  der 
Flatte  jedoch  nur  mit  der  Verwendung  der  Einstellung  des  Mikroskopes 
auf  die  Marken  der  Flatte  erfolgt,  dièse  Einstellung  aber,  wie  friiher  gezeigt 
wurde,  mit  einem  ganz  bedeutenden  Genauigkeitsgrade  ausgefûbrt  werden 
kann,  ist  es  statthaft,  nach  entsprechender  Justierung  der  Flatte  von  dieseni 

Verschwenkungsfehler  vollkommen  abzuselien  und  die  gemessenen  Koordi- 
naten auch  als  ihre  wahren  Werte  anzusehen. 

Setzt  man  die  durch  die  vorhergehenden  Erôrterungen  bestimmten 

Elementarfehler  ^/,  ̂   i,  ̂ x  und  zl  y  in  die  Gleichung  XXVI  ein,  so  er- 
gibt  sich  nach  entsprechender  Reduktion  der  besonderen  Zahlen 

30"        siii-a 

Aa-- 

206.265"       X 

.  /(/.  sm  i  -f  y .  cos  iy  -\-  73091 64  cos^  i  +  9317-1  (coUr-  «  +  sin^  i)      (XXVII) 

Aus  dieser  Gleichung  kann  nun  der  Fehler,  welcher  fUr  einen  be- 
stimmten Punkt  des  aufgenommenen  Objektes  in  dem  Horizoutalwinkel  a 

zu  befiirchten  ist,  berechnet  werden,  sobald  man  die  in  der  Gleichung  vor- 
kommenden,  die  Lage  der  Flatte  und  des  Bildpunktes  charakterisieronden 

GroBen  mit  ihren  Werten  einsetzt.  Ist  z.  B.  die  Aufnahme  mit  vertikal  ge- 
stellter  Flatte  ausgefiihrt,  so  nimmt  die  obige  Gleichung  durch  Einsetzung 
des  Wertes  /=0  und  f=  SOIS  mm  die  Form 

^]  a'  J= 

25809 

;Kll93-2  +  .-c2 
(XXVII) 

94802 +«- 
an,  woraus  sich  fur  einen  bestimmten  Wert  der  Abszisse  x  der  zugehôrige 
Fehler  des  Horizontalwinkels  «  im  WinkelmaBe  ergibt.  In  der  folgenden 
Tabelle  sind  fiir  die  von  10  zu  10?»»/  fortschreitenden  Werte  der  Abszissen  x 

die  Winkelfehler  /tu'  nach  Gleichung  XXVII' zusammengestellt,  wodurch  ein 
Ûberblick  ûber  das  Wachstum  dièses  Fehlers  gegeben  ist. 

Anmerkung.  Boi  der  AufsteUung  fier  Gleichung  XXVII'  wurde  der  EinfluU  dos 
Felilers  ̂ i  nielit  Ijerûeksiehtigt,  da  die  Verlikalstellung  dor  lîildebene  nieht  mit  Ililfi"  des 
Hûlienbogens,  sondern  unmittelbar  mit  der  an  der  Karaera  angoliracliten  Libelle  diircbycfûlMt 

wird,  und  bei  vorangegangener  Rektifikation  dieser  Libelle  dor  Fehler  Ji  im  Verhiiltnisse 
zu  deu  anderen  Fehlern  als  verseliwindend  klein  anzusehen  ist. 

In 
in  Se- kanden 

. 

//a 

in  Se- knnden ...». 
in  Se- 
knnden 

in  Se- 

knnden 
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10 
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17 90 

26 

130 
33 

20 U 60 

19 

100 
27 UO 
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•M 



INTERNATIONALES  ARCHIV  FUR  PHOTOGRAMÎIETRIE 
187 

Dureh  Differeutiation  der  Gleichung  XXVII'  ergibt  sich  jener  Wert  x^ 
der  Abszisse,  fui*  welchen  der  Fehler  itn  Horizontahviiikel  u  ein  Maxiniuni 

wird,  sowie  der  Wert  dieser  grôBtcn  Unsic-herheit.  Man  erliâlt: 

a,-o=^300rH7H  und  ̂   «"„„,.-■    44". 

Da  der  Wert  der  Abszisse  infolge  des  Plattenformates  nicht  grôBer 

als  150  Jiu»  sein  kann,  folgt,  daB  dieser  maximale  Febler  z/«  nicht  crreieht 

wird  und  daB  man  deu  grufiten  auftretenden  Winkelfehler  mit  rund  30" 
annehmen  kann,  mit  welehem  Werte  die  Ablosegenauigkeit  des  Ilorizontal- 
kreises  des  besehriebenen  Instrumentes  im  Einklange  stelit. 

4.    Mittlerer    Fehler    des    ans    dem    Photogramme    bestimmten 
Hôhenwinkels  li. 

Auch  der  auf  photogrammetrischem  Wege  bestimmte  Hohenwinkel  h 

hângt  sowohi  von  den  die  Orientierung  der  Bildebene  bestimmenden  Ele- 
nienten,  sowie  von  den  auf  dem  Photogramme  gemessenen  Koordinaten  x 

und  y  ab.  Es  ist  daher  der  Fehler  ̂ h  dièses  Winkels  durch  die  Gleichung 

-.Sy       'y     '    Kc/i        y        \c'x         J     '  ̂ <^y 

gegeben.  Durch  Differentiation  der  Gleichung  IV  ergibt  sich 

3  h       sin  i .  8in  a .  cos-  h 

.„^f("../)'+G|...-)>(I.-^y+G^.^../T<"> 
.  |1  —  cos  (( .  tij  h  .  cofç/  f  j 

=  cos  et 

sin  2  h  .  sin- 1 

3h 
9  i 

3h^__   

Sx^  2x 

3  h       cnsi.sincc.cos'-li 

3y  ̂   X 
.  {1  -j-  cas  a  .  t(j]i  .ftj  /[ 

(26) 

so  daB  sich  der  mittlere  Fehler  des  Hôhenwinkels  /;  iin  BogenmaBe  ans  der 

Gleichung  ergibt 

J  h  = 
S171 1 .  siïi  ce  .  cos 

•■=// 

(1  -  cosu.Uih.coU,  if  .  ̂ p  +  /^•y-''"<g«Y-        .,   , 
,    Cfqh.s!nc(\-    ,    ,  .  ,  .       , 

"^  \      shiï~^)  ■      *-'  "^  '■"'■'"  '■('  +  '•'/  If!/ ''-cos  a)-,  .dif (XXVIII), 

welche  nach  der  Einfiihrung  der  nach  dem   friihercn   bekannten  Elementar- 

fehler  . //,  .  / /,  ./.<■  und  /ly  die  Form 

30"        sin  i .  sin  « .  cos-  h 
zlh 

206.266" 

(^_.''«<^«   y  _,.  730916-4  (1  -  .o.«./vA.  ro/^  0-1- 9.317-1  |(*'" 

-j-  coty-  (■ .  (1  -\-  cos  a  .  I<i  II .  ly  i)'\ (XXIX) 
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annimmt,  so  daB  fur  jeden  einzelnen  Punkt  dèr  Aufnahme  dieser  mittlere 

Fehler  berechenbar  ist.  Ist  die  Aufnahme  bei  vertikaler  Lage  der  Bildebeue 

ausgefûhi't,  der  NeigungS'n-inkel  i  der  letzteren  also  Null,  so  vereinfacht  sich 
der  Ausdruck  fur  ̂ h  und  man  ei'hâlt 

^h   =—  (XXIX) 

.  Yx- .  cos-  Ci  -f  45«82-3  sin-  2  a .  sin-  2  h  -\-  2329-3  siii-  a .  {sin-  a .  sin-  2  h  -\-  i  cos'  h), 

wobei  zu  beachten  ist,  daC  auch  bei  vertikaler  Lage  der  Bildebene  der  Ein- 

fluB  des  Fehlers  z/i"  nicht  weggelasseii  werden  darf,  wenn  die  Vertikal- 
stellung  der  lichtempfindlichen  Flatte  mit  Hilfe  des  Nonius  erfolgt.  Die  Be- 
trachtung  der  obigen  Gleichung  lehrt,  daB,  wie  es  auch  in  der  Natur  der 

Sache  liegt,  der  Fehler  von  der  Lage  des  Bildpunktes  auf  der  Flatte,  also 

auch  von  den  beiden  Kooi'dinaten  x  und  y  des  Bildpunktes  abhangig  ist.  Die 
folgende  kleine  Tabelle  zeigt  die  GrôBe  dièses  Fehlers  Jh  in  Sekunden  bei 

vertikaler  Bildebene  fur  die  von  5  zu  5  cm  fortschreitenden  Werte  der  Koor- 

dinaten  .<■  und  y. 

\^  y 
X^s. 0 50 

100 150 

0 

31 34 

40 

48 

50 

31 33 

39 44 
100 

30 

32 37 

41 

150 
28 30 33 

37 

Durch  VerbinduEg  je  zweier  dieser  Werte  erhâlt  man  die  Winkel  « 

und  /(  und  mit  diesen  den  zugeordneten  Fehler  ̂ Ih. 

Mit  den  durch  die  Gleiehungen  XXVII  und  XXIX  gegebenen  Fehlern  Ja 

und  ̂ h  kann  man  fiir  jeden  beliebigen  Punkt  der  Aufiiabme  die  Fehler 

^«,,  ̂  Sg  und  jJ  t;  berechnen  und  auf  dièse  Weise  aile  auf  die  Genauigkeit 

der  auf  photogrammetrischem  Wege  bestimmten,  fiir  das  aufgenommene 

Objekt  charakteristischen  Detailpunkte  bezugnehmenden  Fragen  liiseu. 

Conseils  pratiques  de  Photo-topographie  aérienne. 

l'ar  .1    Th.  Saconncy,  capitaino  ilo  {î.'iiie  à  Paris 

Ces  notes  que  nous  présentons  sous  forme  de  conseils  i)ratiquc's,  ré- 

sultent d'une  série  d'e>cpériences  personelles  commencées  on  1904.  Ces  ex- 

j)ériences  nous  ont  conduit  à  la  réalisation  d'un  procédé  do  ]>li(il(>(/ra)>lilr 

ni-riennc^)  et  à  lu  création  d'une  méthode  rnjiule.  cl  ximjili  d'ulillsalinn  dru 
clichés  obtenus  pour  dresser  le  plan  des  régions   photographiées. 

>)  L'Invcntiun  de  la  pliutograpliic  par  ecrfj- volants  c&t  due  ù  M.  A.  lin  tu  t. 
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Conditions  du  problème:  Les  conditions  du  problème  que  nous 
nous  sommes  posées,  sont  les  suivantes: 

1.  Elever  un  appareil  photographique  librement  dans  l'espace; 
2.  Exécuter  des  clichés  avec  l'appareil  pointé  sur  une  région  déterminée; 
'J.  Reconstituer  au  moyen  de  ces  clichés  le  plan  du  terrain  photographié. 

Preiuière  partie. 

Elévation  de  l'appareil  photographique. 

Kiiiploi  des  ballonnets  et  des  cerfs-volants. 

L'appareil  photographique  doit  pouvoir  être  élevé  (luel  que  soit  le 
temps;  il  est  donc  indispensable  d'avoir  recours,  suivant  les  conditions  atmo- 

sphériques, soit  aux  ballonnets,  soit  aux  cerfs-volants. 
Examinons  successivement  les  deux  procédés: 

Ballonnets. 

Deux  types  de  ballonnets  sont  en  présence:  le  sphérique  et  le  ballon 
allongé  (Drachen). 

Quel  que  soit  le  type,  la  force  ascensionnelle  au  départ  doit  être  de 

25  k(f  au  minimum  permettant  d'atteindre  une  altitude  de  500  m.  Ces 
25  ky  se  répartissent  ainsi:  10  kg  pour  l'appareil  et  ses  accessoires,  10  % 
pour  le  câble  de  retenue,  5  %  pour  le  délestage^)  correspondant  à  la  varia- 

tion d'altitude  de  500  /». 

Ballonnet  sphérique.  —  Le  ballonnet  sphérique  ordinaire,  quoique 
fournissant  le  volume  maximum  (force  ascensionnelle)  pour  le  minimum  de 
surface  (poids  mort),  parait  impropre  à  la  photographie  aérienne.  Ce  type 

d'aérostat  est  en  effet  incapable  de  résister  au  vent  sauf  à  employer  des 
cubes  considérables  qui  nécessitent  une  trop  grande  consommation  de  gaz 
et  entraînent  des  difficultés  de  manœuvre  hors  de  proportion  avec  le  but 
à  atteindre.  La  cause  de  cette  instabilité  réside  tout  entière  dans  la  formation 

des  poches  dans  lesquelles  le  vent  s'engouffre,  provoquant  des  oscillations 
et  des  rabattements  brutaux. 

Des  ballonnets  sphériques  munis  de  dispositifs  spéciaux  peuvent  toutefois 

rendre  de  bons  services:  Nou.s  signalons  l'aérostat  aiilodifonnatiui--)  du  lieu- 
tenant Ranza,  du  génie  italien,  où  la  permanence  de  la  forme  est  assurée 

d'une  manière  originale. 
Le  ballon  (fig.  1)  est  traversé  par  la  c:îble  qui  vient  se  fixer  par 

l'intermédiaii-e  d'un  cône  de  suspentes  intérieures  à  son  pôle  supérieur.  Une 
gaine  isole  le  passage  du  câble  et  empêche  les  fuites  de  gaz.  Dès  que  le 

vent  s'élève,  la  partie  inférieure  de  l'enveloppe,  libre  de  glisser  le  long  du 

câble,  se  soulève  sous  la  poussée  de  l'air  et  comprime  le  gaz  contre  la 

partie  supérieure  maintenue  fixe.  Ce  dispositif  s'oppose  automatiquement 

à  la  formation  des  poches.  Afin  d'augmenter    la   force    ascensionelle    de  cet 

•)  Pour  800  m  d'altitude  un  ballou  évacue  environ  ',',o  de  son  volume  de  gaz. 

2)  Ballonnet  de  05  m->  disposant  de  Î,Q  kg    de    force    ascensionnelle    et  résistant  utile- ment à  un  vont  de  (i  à  T  m. 
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appareil,  l'inventeur  a  disposé  à  la  partie  inférieure  une  sorte  de  parachute 
excentré  qui  se  gonfle  sous  l'influence  du  vent. 

Ballonnet  nDrachen".  —  Ce  type  de  ballonnet  (fig.  2)  répond  par- 
faitement aux  opérations  de  photographie  aérienne  II  jouit  à  la  fois  des 

propriétés  du  ballon  et  de  celles  du  cerf-volant. 

En  tant  que  ballon,  il  peut  s'élever  en  air  calme  grâce  à  la  légèreté 
de  l'hydrogène  dont  il  est  gonflé;  en  tant  que  cerf-volant,  il  prend  appui 
sur  le  vent  grâce  à  la  forme  spéciale  de  son  enveloppe,  long  cylindre 

légèrement  incliné  sur  l'horizon.  La  limite  de  bonne  utilisation  du  drachen- 
ballon  de  petit  cube  est  un  vent  de  10  m.  de  vitesse.  A  partir  de  cette 

vitesse,  le  manœuvre  devient  pénible  par  suite  do  l'augmentation  de  l'effort Soupape 

parachute 

Fig.  1. 

l'ig.  2. 

de  traction  et  il  y  a  tout  avantage  à  recourir  alors  aux  cerfs-volants  pro- 

proment  dits  d'une  manipulation  plus  simple. 
Nous  donnons  ici  les  bases  d'après  lesquelles  nous  avons  fait  construire') 

et  gréé  le  drachen-ballon  ayant  servi  à  nos  expériences. 

Volume.  —  En  employant  l'étoffe  double  caoutchoutée  légère,  on  peut 
réduire  le  volume  au  strict  minimum  de  70  m^  Un  tel  ballon  présente  les 
dimensions  suivantes:   11  m  de  long  sur  3  m  de  diamètre. 

Jùjvilihrc.  —  On  réalise  un  équilibre  convenable  en  réduisant  au 

minimum  le  poids  de  la  partie  postérieure  de  l'enveloppe.  L'aérostat  gonflé 
doit  s'équilibrer  sous  un  angle  de  20  à  30°  avec  l'horizon.  Four  atteindre 
ce  résultat,  on  doit  faire  confectionner  l'hémisphèi-e  postérieur  du  ballonnet 

en  étoffe  simple  (le  diaphragme  restant  en  étoffe  double)  et  n'diiire  lo 
diainclre  et  la  tojiç/nciii-  du  gouvntKiil  de  type  habituel.  Cet  appendice  jjeut, 
en  effet,  être  arrêté  au  dessous  du  pôle  de  l'hémisphère  postérieur  du  ballon, 
sans  que  ses  qualités  ni  son  rôle  soient  sensiblement  modifiés. 

')  Ateliers  ,,Suro(nif"  de  Itilluncourt. 
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Bridage.  —  On  a  une  tendance  à  disposer  la  bride  de  retenue  du 

drachen-ballon  trop  vers  l'arrière.  C'est  à  ce  défaut  qu'il  convient  d'attri- 
buer les  oscillations  poi-pétuelles  des  appareils  habituellement  employés. 

Nous  avons  réussi  à  obtenir  une  stabilité  parfaite  en  repoi*tant  le  point 
d'attache  de  la  bride  en  avant,  vis-à-vis  le  tiers  antérieur  de  la  longueur. 

(^ueue.  —  Les  parachutes  do  queue  que  l'on  met  habituellement  sur  un 
brin  unique  seront  avantageusement  disposés  en  deux  groupes  séparées, 

chaque  groupe  correspondant  à  l'un  des  côtés  de  l'aérostat. 

Manœuvre  du  ballonnet. 

Ballonnet.  —  Nous  avons  dit  que  le  ballon  cerf-volant  ne  devait  prati- 
quement être  employé  que  par  des  vents  de  vitesse  inférieure  à  10  m.  Cette 

condition  étant  observée  le  lancement  du  ballon  ne  présente  aucune  difficulté 

surtout  si  l'on  a  soin  d'employer  pour  la  manoeuvre  près  du  sol  un  cordage 
de  rentenue  en  chanvre  facile  à  maintenir  avec  les  mains. 

A  partii"  de  50  m  d'altitude,  on  substitue  à  ce  cordage  le  câble  d'acier 
et  l'on  suspend  au  point  de  jonction  l'appareil  photographique. 

Les  câbles  employés  devi-ont  avoir  une  réstistance  à  la  ruptui-e  de 
300  hg  au  minimum'),  (par  vent  de  10  m.  la  traction  du  drachen  parfai- 

tement  équilibré-)  ne  dépasse  pas  150  kg). 
La  montée  et  la  descente  du  ballon  s'effectuent 

au  moyen  d'un  treuil  aussi  simple  et  aussi  robuste 
que  possible  du  type  ci-contre  (fig.  3).  Deux  hommes 
doivent  pouvoir  assiu'er  la  manœuvre  par  vent  de 
6  /»,  lequipe  est  doublée  par  vent  supérieur,  les 
manivelles  doivent  être  calculées  en  conséquence. 

Une  poulie  de  renvoi  3)  maintenue  par  deux  aides, 
ou  plus  utilement  fixée  au  sol,  permet  de  transfor- 

mer l'effort  incliné  de  traction  du  câble  en  effort 
horizontal.  Dans  ces  conditions  un  simple  amarrage 
à  des  piquets  de  retenue  suffit  pour  immobiliser  le 
treuil. 

ng.   d. 
Cerfs-volants. 

Tout  cerf-volant  peut  en  principe  servii'  à  la  photographie  aérienne. 
Il  est  toutefois  nécessaire  de  renoncer  a  •priori  à  tout  appareil  non  démon- 

table, de  dimensions  exagérées  et  do  formes  complexes.  De  plus  les  cerfs- 

volants  employés  doivent  pouvoir  s'adapter  au  type  d'attelage  choisi. 
Types  de  cerfs-volants.  —  Dans  des  essais  préliminaires,  destinés 

à  fixer  notre  choix  nous  avons  expérimentés  les  types  suivants^): 

1)  2  mjm.  de  diamètre  pesant  15  kg  les  1000  m. 

')  Incliné  entre  20  et  30"  sur  l'horizon. 
3)  Poulie  ouvrante. 

^)  Le  C.-V.  Conyne  a  été  importi!  en  France  par  Bostock  on  l',i(t4.  On  se  rapelle  les 
réclames  élevées  au-dessus  des  Tuileries  par  des  trains  de  cerfs-volants  de  ce  type 

Le  C.-V.  Weiiz  est  dû  à  M.  Wenz,  de  Keims.  universellement  connu  par  ses  ex- 
périences de  photographie  aérienne. 
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Le  cerf-volant  Conyne  à  cellules  triangulaires  non  rigides. 
Le  cerf-volant   Wenz  à  surface  plane. 
Le  cerf-volant  Madiot  à  cellules  rectangulaires  et  ailerons  horizontaux. 
Le  cerf-volant  Cod;i  à  celhiles  rectangulaires  et  ailerons  inclinés. 
Le  cerf-volant  Lrnoir  à  cellules  à  base  carrée. 
Les  expériences  ont  été  effectuées  à  bord  de  contretorpilleurs  marchant 

à  des  vitesses  progressives  de  C  m.  à  12  m.  à  la  seconde  (de   12  à  24  nœuds\ 

Les  mesures  dynamométriques  ont  été  exécutées  par  temps  rigoureu- 
sement calme,  de  manière  à  évaluer  avec  précision  la  vitesse  de  vent  arti- 

ficiel créé  par  le  déplacement  du  navire. 

Corf  volant  Lenoîr 

Fig.  4. 
Fig.  h. 

Pour  des  raisons  de  stabilité,  de  facilité  do  démontage  ot  d'encom- 
brement minimum,  nous  avons  donné  la  préférence  aux  types  „Lenoir"  ot 

„Cody". 
Surface  totale  nécessaire.  —  Les  types  de  cerfs-volants  étant  choisis,  il 

importe  de  définir  la  surface  totale  maxinia  nécessaire  pour  soulever  la 
charge  prévue. 

Les  données  sur  lesquelles  on  peut  tabler  pour  établir  rai)i(l('nu'nl 
l'évaluation  de  cette  surface  sont  les  suivantes: 

Par  vent  de  10  m.  un  cerf-volant,  bridé  pour  phiner  sous  un  angle  de 

15"  soulève  par  w^  une  charge  de  3  hj.  environ. 

Le  C.-V.  Maiiot  (imaginé  par  le  capitaine  d'artillerie  Madiot)  est  reiiian|iial)li'  par 

l'originalité  de  sa  conception  et  l'ingéniosité  de  sa  construction. 
Le  type  Cody  (fig.  9)  que  nous  employons  est  dérivé  dii  cerf-volant  anglais. 

Le  C.-V.  Lrnoir  (fig.  4)  est  une  transformation  du  type  l'utler.  ],o  litriitoiiant  I.nnolr 
des  aérostiurs  qui  on  est  l'autinir  a  réussi  à  créer  un  appareil  ikM  plus  rL'iiiar(iualilf8  |)our 
sa  robustesse  et  sa  simplicité  de  montage. 
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Si  le  cei'f-volant  ;i  une  densité  de  0'7  (c'est-à-dire  pèse  700  7  par 

1  m-  de  surface  portante)  le  câble  se  tend  en  faisant  un  angle  de  57"  (avec 
l'horizon). 

Dans  ces  conditions  on  peut  calculer  graphiquement  (fig.  5)  la  traction 

de  câble  nécessaire  pour  élever  la  surcharge  de  25  Av/  (câble  et  appareil) 

sous  un  angle  détermininé.  On  prendra  40"  pour  valeur  de  cet  angle.  Cette 
valeur  correspond  au  maximum  pratiquement  réalisable  \) 

La  décomposition  de  la  force  verticale  de  25  A-^  suivant  deux  directions 

faisant  avec  l'horizon  des  angles  de  57'^  et  40"  donne  des  efforts  de  traction 

respectivement  égaux  à  t)5'5  hj  et  46'5  ht). 

La  traction  de  65*5  %  représente  l'effort  des  cerf-volants  sur  le  câble 

incliné  à  57''  et  sa  composante  verticale  égale  à  55  kg  leur  puissance  de 

soulèvement.  Or,  chaque  mètre  carré  soulevant  3  %  la  sui'face  totale  qui 

permettra  de  réaliser  cette  puissance,  sera  égale  à  18,'J3  m-. 

Cette  surface  sera  répartie  en  plusieurs  cerfs-volants  ipio  l'on  groupera 
en  train  comme  il  sera  dit  plus  loin. 

Les  conditions  de  facilité  de  manœuvres  conduisent  à  limiter  à  5  »(-  la 

surface  maximum  de  chaque  appareil. 

Cette  surface  est  celle  de  cerfs-volants  ayant  les  dimensions  suivantes: 

Cerf-volant  lyjjc  Lenoir.  —  Hauteur  totale  du  cerf-volant  debout  3  m. 

Cellules.  Base  carrée  de  l'20  m  de  côté.  Profondeur  0"S0  m. 

Four  le  type  Vody.  —  Hauteur   totale  du  cerf-volant  debout,    210  m. 

Cellules  rectangulaires  de   1*40  X  "^^  "^ 

Largeur  des  toiles   0"70  m 
Longueur  des  diagonales  correspondant  aux  ailerons,  3  m. 

Trains  de  cerfs-volants.  —  Plusieurs  cerfs-volants  groupés  en 

ntrain"  fournissent  un  effort  de  soulèvement  à  peu  près  constant  et  cela  en 
raison  de  la  non  simultanéité  des  efforts  essentiellement  variables  du  vent 

sur  chacun  d'eux. 

Un  cerf-volant  unique,  de  grande  surface,  capable  d'élever  à  lui  seul 
la  même  charge  que  le  groupement  subit  directement  toutes  les  variations 

du  vent,  variations  qui  se  traduisent  immédiatement  par  un  abaissement  ou 

une  élévation  de  la  surcharge  suspendue  au  câble. 

II  convient  donc,  «  priori,  de  renoncer  pour  la  photographie  aérienne 

au  cerf-volant  unique  qui  rendrait  par  trop  incertaine  la  stabilité  de  l'ap- 
pareil photographi(iue. 

Divers  types  de  «trains".  —  Les  trains  ou  attchycs  sont  de  divers 
types  (fig.  6): 

Pi'emier  type.  —  Les  cerfs-volants  sont  lancés  séparément  avec  des 
brins  de  retenue  de  longueur  différente,  puis  les  extrémités  des  brins  sont 

réunies  au  bout  d'un  môme  câble. 

Il  est  évident  que,  dans  un  tel  système,  les  cerfs-volants,  qui  ont  une 
tendance  à  se  placer  dans    le    même  plan    vertical    (plan  du  vent)    buteront 

')  Avec  cet  angle  la  longueur  de  cable  déroulé  correspond  à  1  fois  '/j  1^  liauter  réelle 
atteinte. 
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les  uns  dans  les  câbles  des  autres  et  pi'ovoque- 

ront  des  ruptures  d'équilibre  brutales  pouvant 
entraîner  la  chute  de  l'eusemble. 

Deiixicmc  type  —  Les  cerfs-volants  sont 
lancés  isolément  avec  des  brins  de  retenue 

égaux.  Les  extrémités  de  ces  bi'ins  sont  fixées 
séparément  en  divers  points  convenablement 

espacés  d'un  câble  principal  de  retenue.  Chaque 
cerf-volant  vole  donc  dans  une  zone  libre  et  il 

n'y  a  aucun  danger  d'enchevêtrement  si  les  espa- 
cements sont  suffisants.  L'inconvénient  de  ce 

sj'stème  est  de  présenter  une  perte  de  rende- 

ment en  raison  de  l'élévation  „inutile"  d'une 
très  grande  longueur  de  câbles  secondaires,  et 
de  nécessiter  un  emplacement  étendu  pour  le 

lancement  sans  danger  de  l'encontre  ^)  des 
cerfs-volants  successifs. 

Troisième    système.    —    Un    premier    cerf- 

volant  est    lancé,   il   constitue    le    ̂ pilote"     du 
système.  Au-dessous  de  ce  „ pilote"  on  fixe  direc- 

tement au  câble,  les  uns  au-dessous  des  autres 
(soit  en  les  faisant  traverser  par  le  câble,  soit, 

plus    pratiquement,    eu    les    saisissant    par    leur 

cellule   avant),    une   série   de    cerfs-volants    du 

même  type  constituant  ^l'attelage". 
Ce  système  à  rendement  maximum  offre  de  grands  avantages.  11  évite, 

en  effet,  toute  une  perte   inutile    de   force,    permet   le    lancement  rapide  et 
progressif  du  train. 

/  Le  seul  inconvénient  qu'il  présente 
est  de  faire  reposer  l'équilibre  de  l'en- 

semble sur  la  stabilité  de  l'appareil  do  tète. 
Manoeuvre  d'un  train  do  cerfs- 

volants.  —  Pour  mieux  faire  com- 
prendre sur  quelles  bases  doit  se  guider 

l'opérateur  pour  gréer  un  train  do  cerfs- 
\  olants  nous  exposerons  sommairement 

les  lois  d'équilibre  du  cerf-volant  isolé. 
Etjiiilibrc.  —  On  sait  que  le  câblo 

do  retenue  se  fixe  au  cerf-volant  par 

intermédiaire  d'une  patte  d'oie  appelée 
Oride.  Le  sommet  de  la  bride  constitue 

un  pivot  autour  duquel  le  corf-vt>hint 

tourne  ponr  atteindre  sa  position  d'éciui- 
Cette    position    (fig.   7)    correspond  à  une    inclinaison  tollo    qiw    les 

Fig.  6. 

Fig.  7. 

libre. 

')  Cet  inconvénient  nous  a  absolument  interdit    reniplui    tlo    ec    aystèmo  à    bord    des 
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forces  en  jeu,  c'est-à-dire  le  , poids"  qui  tend  à  abaisser  l'arrière  du  cerf- 
volant  et  réaction  du  vent'  qui  tend  au  contraire  à  le  relever  se  com- 

pensent mutuellement. 

Les  bras  de  levier  de  ces  forces  (c'est-à-dire  leur  distance  au  point 

de  rotation)  sont  inégaux  et  le  plus  grand  est  celui  de  la  force  ̂ poids". 
Si  donc  l'on  déplace  le  point  d'attache  en  allongeant,  par  exemple,  le  brin 
arrière  de  la  bride,  le  bras  de 

levier  de  la  force  „venl"  se 
trouve  notablement  augmenté 

et  cette  force  devient  prépon- 

dérante. L'équilibre  est  rompu 
et  le  cerf-volant  doit  se  coucher 

davantage  sur  le  vent  pour 
trouver  une  inclinaison  nou- 

velle permettant  aux  forces  de 
se  compenser  à  nouveau. 

Un  raccourcissement  de 
la  bride  aurait  au  contraire 
conduit  à  un  abaissement  de 

l'arrière  du  cerf-volant. 
Bride  de  rendement  maa:i- 

mum.  —  Parmi  toutes  les  dispo- 

sitions de  bride  qu'il  est  possible 
d'adopter  il  en  est  une  qui  per- 

met d'obtenir  le  rendement  ma- 

ximum, ')  c'est-à-dire  le  maxi- 
mum de  force  de  soulèvement 

pour  le  minimum  de  dérive  hori- 
zontale. On  peut  déterminer  ex- 

périmentalement cette  bride  op- 
tima  en  effectuant  des  lancement 

successifs  de  cerfs-volants  avec  des  brides  différentes,  et  eu  mesurant 
chaque  fois  la  force  de  soulèvement  obtenue  et  la  dérive. 

Ces  mesures  s'effectuent  de  la  façon  suivante: 
Le  cerf-volant  planant  à  une  faible  altitude  (fig.  8)  et  l'extrémité  du 

câble  étant  convenablement  fixée  au  soi,  on  suspend  une  surcharge  telle 
que  la  portion  de  câble  comprise  entre  le  point  de  suspension  et  le  sol 

soit  horizontale.  Il  est  évident  qu'à  ce  moment,  la  valeur  de  la  surcharge 
représente  la  force  de  soulèvement  du  cerf-volant  (déduction  faite  de 
son  propre  poids)  et  la  composante  horizontale:  la  dérive. 

Gréement  du  train.  —  Le  cerf-volant  , pilote"  est  toujours  gréé 
avec  la  bride  de  rendement  maximum.  11  est  lancé  avec  un  câble  spécial 

de  80  m    de  longueur,    environ.     Cj  cerf-volant    plane    donc    au-dessus    des 

Fig.  8. 

')  Cette     bride     correspond 
12  à  14". 

un    plauement    de     cerf- volant    sous     un     angle     de 
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tourbillons,  qui  régnent  près  du  sol,  pendant  que  l'on  procède  au  montage 
du  train. 

Les  cerfs-volaats  ^d'attelage"  sont  fixés  par  leui*  bride  au  câble.  Leur 
bridage  est  plus  long  que  celui  du  pilote  >)  et  calculé  de  telle  façon  que 

leur  position  d'équilibre  étant  atteinte,  les  cerfs-volants  effleurent  à  peine 

de  leur  tête  le  câble  incliné  à  57"  qui  passe  devant  eux.  Afin  d'éviter  toute 

embardée  intempestive  pendant  le  vol  et  de  faciliter  d'autre  part  l'élévation 

des  cerfs-volants  d'attelage  pendant  qu'ils  sont  près  de  terre  et  qu'ils 

n'offrent  encore  aucune  prise  au  vent,  on  rentient  leur  cellule  antérieure 

près  du  câble  au  moyen  d'une  courte  patte  d'oie. 

Lu  distance  entre  le  cerf-volant  ^pilote"  et  le  premier  cerf-volant 

„ d'attelage"  est  égale  à  la  longueur  du  câble  spécial  de  lancement  du 
premier  cerf-volant. 

La  distance  entre  deux  cerfs-volants  d'attelage  est  de  10  m  environ, 

mais  elle  peut  être  plus  grande  si  le  qremier  cerf-volant  d'attelage  n'est 

pas  encore  en  prise  au  vent  au  moment  où  l'on  fixe  le  second.'-) 
Câble.  —  Le  câble  de  retenue  des  cerfs-volants  doit  présenter  une 

résistance  au  moins  égale  à  250  kij  afin  de  ne  pas  se  rompre  si  la  vitesse 

du  vent  croît  brusquement.  Son  poids  devra  être  de  10  à  12  Ay/  pour 

1000  mètres.  3) 

Treuil.  —  La  manoeuvre  du  train  de  cerfs-volants  s'effectue  en 

général  au  moyen  d'un  treuil.  Celui-ci  doit  être  aussi  robuste  que  possible 
et  pouvoir  être  actionne  par  4  hommes  (2  manivelles).  Une  poulie  de 

renvoi  transforme  d'ailleurs,  comme  dans  le  cas  du  ballon,  l'effort  incliné 
du  câble  en  effort  horizontal  de  traction. 

Lorsque  l'on  dispose  d'un  terrain  étendu  dans  le  sens  du  vent,  on 
peut  éviter  la  manoeuvre  du  treuil  en  abattant  directement  le  train  au 

moyen  d'une  poulie  roulant  sur  le  câble. 
Elévation  de  la  chambre  photographique.  —  Le  procédé  le  plus 

simple  pour  élever  une  chambi'e  photographique  consiste  à  la  fixer  direc- 

tement au  câble  et  à  laisser  filer  celui-ci  jusqu'à  ce  que  l'on  ait  atteint  une 
hauteur  convenable. 

Ce  procédé  offre  de  sérieux  inconvénient  lorsque  l'on  doit  exécuter 
consécutivement  plusieurs  clichés.  En  effet,  à  chaque  opération  le  nouveau 

pointage  de  la  chambre  et  le  changement  de  plaques  exigent  ([ue  l'on 
i-amène  à  terre  l'appareil.  On  est  donc  obligé  de  manoeuvrer  chaciuo  fois 
tout  le  train  des  cerfs  volants  ce  qui  est  long  pénible. 

Un  procédé  plus  pratique  consiste  dans  l'emploi  d"uii  eerf-volaiit 
remqueur    (fig.  9).     Le    train    dos    cerfs-volants    réduit    à  2   api)areils     sert 

I)  Brin  ariiîie  de  la  bride  plus  long. 

-J  Le  gréoraent  d'un  train  de  ce  système  demande  'J  minutes  à  partir  du  moment  ofi 
lo  pilote  est  en  l'air. 

3)  Pour  un  vent  passant  de  10  m  à  20  »i  les  efforts  se  ciuadruplent  et  la  traction  d'un 
train  de  3  cerfs-volants  de  5  m'i  passe  de  53  à  210  /y.  Il  est  évident  que  si  lo  vent  avait 
une  vitesse  notablement  supérieure  à  10  »n  au  moment  du  lancement  du  Iruin,  on  réduirait 

à  2  le  nombre  des  cerfs-volants  employées. 
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Trjin  de  5  ccrTs-vdiants 

alors  uniquement  à  tendre  le  câble.  Celui-ci  joue  le  rôle  de  rail  aérien  sur 

lequel  roule  la  suspension,  entraînée  par  un  troisième  cerf-volant.  Un  câble 

secondaire  spécial  au  cerf-volant  remorqueur  sert  à  retenir  l'appareil 

pendant  la  montée  et  à  le  ramener  à  terre  après  l'exécution  du  cliché.  On 
réalise  ainsi  les  avantages  sui- 

vants: manœuvre  simplifii'c,  et 
réduite  à  la  montée  et  à  la 

descente  d'un  seul  cerf-volant; 

slahilid'  plus  grandr  grâce  à 
la  possibilité  de  laisser  planer 

le  train  à  une  hauteur  quelcon- 

que dans  une  région  de  vent 

parfaitement  établi. 

Les  dispositions  pratiques  à 

adopter  sont  les  suivantes:  Le 
cerf-volantremorqueur  doit  avoir 

une  surface  minimum  de  5  m- 

C/a  de  la  surface  totale  néces- 

saire). Il  doit,  en  effet,  remor- 
queur suivant  une  pente  de  40 

un  poids  de  lô  kg  environ  (poids 

de  l'appareil  et  du  câble  spécial 
de  retenue).  Un  tel  poids  pré- 

sente suivant  la  pente  de  40' 
une  i-ésistance  à  l'entraînement 
de  10  kilos  et  le  cerf- volant  dis- 

pose suivant  cette  même  pente 

d'une  composante  de  traction 

égale  à  Vs  de  38  kilos,  soit  en- 
viron 13  kilos.  L'entraînement 

est  donc  réalisé. 

On  doit,  d'autre  part,  ne  pas 

fixer  l'appareil  immédiatement 
sous  le  cerf-volant  remoi'queur. 

Celui-ci  doit  en  effet  rester  suf- 

fisamment éloigné  du  sol,  lors-  Pjg  t,. 

que  l'on  ramène  l'apparail  photo- 
graphique à  terre,  pour  demeurer 

toujours  en    prise    au  vent.    On  interpose    à  cet  effet    entre    le    reniorcpieur 

et  la   chambre  photographifiue  un  câble  d'acier  long  de  .■)0  à  80  m. 

Enfin  le  cerf-volant  remorqueur  bridé  comme  les  cerf-volants  d'attelage 

est  guidé  le  long  du  câble  par  une  patte  d'oie  (à  cosse  de  cuivre)  fixée â  la  cellule  antérieure. 

lortyjeyf 

Ai'chiv  fiir  Pliotniframmeti-ie. 
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Deuxième   Partie. 

Exécution    des    clichés.  —    Suspensions    d'appareil.    —    Pointage   et  dé- 
clencliement.  Chambre  photographique.  —  Suspensions. 

Le.s  premières  épreuves  de  photographie  aérienne  CBatut  et  Wenz 

1888 — 1890)  ont  été  obtenues  avec  des  chambres  faisant  corps  avec  le  cerf- 
volant  ou  fixées  à  l'intérieur  même  de  la  bride.  Ces  S5'stèmes,  dont  les  incon- 

vénients sont  évidents  (difficulté 

et  danger  de  lancement  d'un  cerf- 
volant  chargé)  ont  été  rapide- 

ment perfectionnés  par  leurs 

auteurs,  conduits  tout  naturelle- 

ment à  dégager  l'appareil  du  voi- 
sinage immédiat  du  cerf-volant. 

A  l'heure  actuelle,  plusieurs 
types  de  suspensions  ont  été 
imaginés,  mais  quelle  que  soit 
leur  diversité  apparente,  elles 

peuvent  se  ranger  dans  deux 
catégories  parfaitement  définies: 

1  °  Suspensions  où  l'appareil 
fait  corps  avec  le  câble. 

Le  type  original  de  ces  sus- 

pensions est  dû  à  l'Américain 
Eddy  (1879)  (fig.  10);  les  systè- 

mes qui  s'j'  rattachent  sont  ceux 
de  MM.  Wenz.  Dupuy  Delcourt. 
Lecornu,  etc. 

2'  Suspensions  pendulaires 

oïl  l'appareil  est  indépendant  de 
l'inclinaison  du  câble. 

Le  type  original  est  dû  à 
l'Américain  Gilbert  Totten  Wo- 

glom  (lH9r)  (fig.  11).  Les  .sj-stè- 
mes  Dinochau  (19U4)  et  Sacon- 

ney  1904)  Aubrj',  dérivent  du 
même  principe. 

Nous  avons  donné  la  préférence,  en  ce  qui  concerne  les  opérations  de 

l)h<)to-topograi)hie  aérienne,  aux  suspensions  pendulaires.  Celles-ci  permet- 

tent, en  effet,  d'avoir  la  certitude,  lorsque  l'on  amortit  leurs  oscillations, 
(|iie  le  pijintage  en  hauteur  do  rai>pareil  reste  constant  ([Ue!  que  soit  le 

changement  de  courbure  du  câble  (formant  , chaînette")  et  quelles  que 
soient  les  variations  de  son  inclinaison  lorsque  la  vitesse  de  vent  diminue 
ou  croît. 

Principe    des    suspensions    pendulaires.  n)    Le  système    pen- 

dulaire le  plus  simple  est  formé  de  4  brins  issus  d'un  même  point  du  câble 

Fig.   Il 
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et  aboutissant    aux    extrémités  de  deux  axes    (réels  ou  fictifs)    passant    par 

le  centre  de  gravité  de  l'appareil. 
Un  tel  dispositif  n'empêche  pas  la  rotation  de  la  chambre  sur  elle- 

même;  il  ne  peut  donc  convenir  qu'à  des  appareils  panoramiques  formés 
de  plusieurs  chambres  rayonnantes.  (Appareils  de  M.  Cailletet  et  de  l'in- 

génieur russe  Thiele),  ou  bien  encore  à  des  chambres  pointées  verti- 

calement de  haut  en  bas  (Génie  italien"».  Dans  les  deux  cas,  quelle  que  soit  la 
rotation  de  l'appareil,  la  zone  de  terrain  photographiée  reste  toujours  la  même. 

Les  applications  les  plus  intéressantes  qui  ont  été  faites  du  système 
de  suspension  avec  chambre  panoramique,  sont  celles  de  M.  Thiele  (1898 
— 1908)  dont  les  levers  de  la  région  de  Kharbin  (1905)  en  Sibérie,  de  la 

Transcaucasie  et  de  la  vallée  du  ̂ Dnieper"'  (1903),  constituent  de  véritables 
monuments  photo-topographiques  ').  La  suspension  Thiele  est  constituée 
pur  un  faisceau  de  0  fils  aboutissant  à  un  cadi'e  hexagonal  portant  6  chambres 
photographiques  rayonnantes,  plus  une  chambre  verticale. 

L'emploi  de  la  chambre  à  pointage  vertical  vient  d'entrer  dans  le 
domaine  de  la  pratique  courante,  grâce  aux  remarquables  résultats  obtenus 

par  la  section  photographicjue  du  Génie  militaire  italien.  C'est  ainsi  qu'en 
1908,  50  kilomètres  de  rivière  Tibre)'-)  ont  été  levés  en  quelques  journées 
au  moyen  d'un  appareil  photographique  élevé  par  ballonnet.  La  suspension 
était  uniquement  formée  d'une  pyramide  de  3  fis  de  10  m  de  longueur 
aboutissant  à  un  cadi'e  triangulaire  portant  en  son  centre  la  chambre 
photographique. 

b)  Le  système  pendulaire  que  nous  venons  d'examiner  ne  convient  pas 
pour  suspendre  un  appareil  unique  à  pointage  horizontal.  Il  est  en  effet 

indispensable  d'assurer  dans  ce  cas,  d'une  manière  invariable,  l'orientation 
donnée  à  la  chambre. 

La  solution  la  plus  pratique  du  problème  consiste  dans  l'emploi  d'un 
double  cardan.  On  sait  en  effet  qu'un  tel  dispositif  permet  l'oscillation  pen- 
dulaii'e  complète,  mais  ne  laisse  pas  tourner  sur  lui-même  le  corps  suspendu. 

Les  suspensions  Gilbert  Totten  Woglom  (1897)  et  Dinochau  •')  (1904) 
réalisent  cette  condition  de  la  manière  la  plus  simple  au  moyen  dune  tige 
oscillante  portée  par  un  cadre  disposé  le  long  du  câble. 

Le  système  que  nous  avons  imaginé  nous  semble  présenter  sur  les 

types  simplifiés  précédents  l'avantage  d'une  plus  grande  rigidité.  Nous  eu 
donnons  ci-après  la  description. 

Suspension  jjSaconney"  (fig.  9).  —  Les  deux  axes  d'oscillations 
sont  le  câble  et  une  ligne  horizontale  perpendiculaire. 

Pratiquement  l'axe  horizontal  est  relié  au  câble  par  une  petite  poutre 
armée  en  tubes  extra-légers.'')  Les  6  éléments  de  la  poutre,  d'une  longueur 

')  Emploi  d'un  draclien-ballon. 
2)  Expériences  du  capitaiuo  Tiirdivo. 

'■')  Lieutenant  d'artillerie,  l'ir-ve,  en  tant  nue  cerf-volantiste,  do  M.  Wcnz. 

*)  Les  ateliers  mécaniques  de  M.  Bouhide  le  distingué  président  de  l'Aéro-Club  du 

Kliûne  (que  nous  tenons  à  remercier  de  son  aniicul  et  précieux  poncours)  ont  réalisé  d'une 
manière  parfaite  la  conatriictioii  do  cette  suspension  eu  lubes  extra-légers 

14* 
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uniforme  de  HO  cm  se  réunissent  à  leurs    extrémités   ;ui    moyen  de  botilous 

et  d'écrous  :i  oreilles. 

A  l'axe  horizontal  est  fixée  la  suspension  proprement  dite,  formée 

d'une  armature  de  4  tubes  longs  de  l'ôO  m.  Les  extrémités  de  ces  tubes 
sont  boulonnées  sur  un  plateau  gradué  sous  lequel  peut  tourner  la  chambre 

pohtographique. 
Dans  ces  conditions,  les  ba- 

lancements de  la  suspension  se 

produisent  soit  dans  le  plan  ver- 
tical passant  par  le  câble,  soit 

dans  un  plan  perpendiculaire  à 

celui-ci. 
Afin  de  permettre  la  montée 

de  la  suspension  le  long  du  câble 

la  tige  supérieure  de  la  poutre 

porte  deux  galets  de  roulement 

dont  les  chapes  s'ouvrent  à  vo- 

lonté et  permettent  l'accrochage 

du  sj'^stème  sur  le  câble  tendu. 
L'ensemble  de  cette  suspen- 

sion (chambre  comprise)  pèse 
9  %. 

Amortisseur  d'oscilla- 
tions. —  Dès  le  début  de  nos 

expériences  (1904),  nous  nous 

sommes  préoccupés  d'amortir 
les  oscillations  longitiulinales 

dues  aux  variations  brusques 

de  tension  et  d'inclinaison  du 

câble.')  La  pratique  nous  a  dé- 
montré depuis  que  les  effets  de 

ces  variations  étaient  moins  nui- 

sibles que  la  théorie  ne  nous  le 

laissait  i»révoir  et  que,  dans  tous  les  cas.  un  bridage  convenable  du  cerf- 
volant  permettait  de  les  réduire  notablement. 

Toutefois  nous  avons  cru  préféral)le  de  conserver  dans  le  tyjte  définitif 

de  notre  matériel  un  amortisseur  à  /ihins  otnilluiitti  ̂ \uo  nous  avions  étudié 

dès  le  di'but. 

Cet  appareil  (fig.  12)  est  constitué  par  un  gouvernail  horizontal  dont 

les  2  faces  font  un  angle  d'une  dizaine  de  degrés.  Un  tel  gouvernail  est 

toujours  en  prise  au  vent  et  son  action  est  d'autant  plus  énergique  qu'à 

toute  inclinaison  correspond  une  augmentation  de  pression  sur  l'une  des 
faces  et  une  diminution  sur  l'autre  (effet  différentiel). 

')  En  1904  nous  avons  l'-galenicnt  esaayi/  la  stabilisation  gyroscopiiiui-  en  utilisant  le 

vent  comme  force  motrice.  Le  gyroacope  l'tait  con.slitué  par  un  tore  monté  autour  d'un 
ventilateur  à  ailettes  plaei'-  face  au  vent  dans  larmatiirc  do  la  suspenKiou  proprenieni  dite. 
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L  axe  d'oscillation  de  l'amortisseur  iiortc  par  la  poutre  armée  est  placé 

près  du  bord  d'attacpie  des  plans,  de  manière  à  donner  au  dispositif  une 

position  d'équilibre  stable  horizontale.  La  stispensicin  est  reliée  au  gouvernail 
juir  un  parallélogramme  articulé  dont  les  éléments  sont  tels  que  gouvernail 

et  suspension  soient  toujours  perpendiculaires  l'un  à  l'autre. 
Dans  ces  conditions  :i  toute  oscillation  pendulaire  tendant  à  écarter 

l'appareil  photographique  de  la  verticale,  correspond  une  rotation  de  même 
amplitude  du  gouvernail,  tendant  à  l'écarter  de  l'horizontale,  cette  rotation 

est  immédiatement  combattue  par  l'action  du  vent. 

Compensateur.  —  Le  vent,  en  agissant  sur  la  masse  de  l'appareil, 
tend  à  faire  prendre  à  l'ensemble  de  la  suspension  une  inclinaison  qu'il  im- 

—  r««o^ 

Fig.  i; Fig.  1.^. 

porte  (le  diminuer  le  plus  possible.  On  peut,  dans  ce  but,  donner  à  l'amor- 

tisseur un  angle  de  calage  initial  en  le  relevant  un  peu  au-dessus  de  l'hori- 
zontale. Dans  ces  conditions,  le  vent  en  agissant  sur  le  gouvernail  pour 

l'abattre,  combat  automatiquement  l'effort  de  redressement  qu'il  lui  com- 

municjuait  d'autre  part  par  l'intermédiaire   de  la  suspension. 

Suspension  pendulaire  elliptique  (fig.  13).  —  En  même  temps 

que  la  suspension  pendulaire  rigide,  dont  il  vient  d'être  question,  nous  avons 
étudié  un  système  pendulaire  ellipti(iuc  dont  lo  but  était  de  rendre  plus 

facile  le  freinage  direct  des  oscillations')-  Le  principe  de  ce  dispositif  con- 

siste à  faire  décrire  aux  4  points  d'attache  du  plateau  support  d'appareil, 

un  ellipso'ide.  Le  centre  de  gravité  de  la  chambre,  invariablement  lié  au 
])lateau,    décrira    une    surface    j)arallMe    à    la    première  et  comme    il    tendra 

')  Suepeusioi)  utilisée  par   M    lîufjcr  Aul)ry, 
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toujours  à  venir  en  occuper  le  point  bas,  le  plateau  parallèle  au  plan  tangent 
en  ce  point  bas  sera  toujours  horizontal. 

Pratiquement,  on  réalise  cette  suspension  en  disposant  aux  exti-émités 

d'une  tige  portée  par  le  câble  deux  poulies  jumelées.  Dans  ces  poulies 
passent  2  fils  de  même  longueur  dont  les  extrémités  préalablement  dé- 

doublées viennent  se  fixer  aux  4  points  d'attache  du  plateau  support.  Ces 
points  se  trouvent  donc  2  à  2  sur  une  ellipse  ayant  les  poulies  pour  foyer. 

Cette  ellipse  engendre  précisément  l'ellipsoïde  de  révolution  lorsque  la 
suspension  oscille  autour  du  câble. 

Il  est  facile  de  voir  dès  lors,  avec  quelle  facilité  on  peut  stabiliser  les 

oscillations  longitudinales  Jes  seules  à  craindre)  puisque  l'on  dispose  sur 
la  tige  qui  porte  les  poulies  jumelées,  d'une  ligne  de  points  d'appui  le  long 
desquels  glissent  les  fils  de  suspension.  On  peut  en  particulier  placer  sur 

ces  fils  des  cônes  de  toile  dans  lesquels  s'engouffrera  le  vent;  dispositif 
qui  offre  le  double  avantage  d'amortir  les  oscillations  et  de  compenser 
l'effort  du   vent   sur  l'ensemble  de  la  suspension. 

Pointage  de  l'appareil  photographique. 

Tout  système  de  pointage  doit,  en  principe,  permettre  de  donner  à  la 
chambre  photographique  une  orientation  et  une  inclinaison  convenables  par 
rapport  aux  plans  origines  qui  sont,  dans  le  sens  du  pointage  horizontal, 
le  plan  du  câble  et  dans  le  sens  du  pointage  vertical  le  plan  du  plateau 

support. 

Ce  double  pointa(/c  offre  l'avantage  de  donner  des  clichés  où  le  point 
visé  occupe  le  centre  de  la  plaque,  mais  il  présente  le  très  grave  incon- 

vénient de  fournir  des  documents  médiocres  au  point  de  vue  topographique. 
En  effet,  sauf  le  cas  très  spécial  de  levers  de  régions  parfaitement  plates, 

la  photographie  avec  appareil  incliné  complique  d'une  manière  inadmissible 
les  opérations  graphicjues  de  restitution    en  exigeant  dos    tracés  complexes. 

Les  clichés  pris  avec  appareil  pointé  horizontalement  ou  verticalement, 
ne  demandent,  au  contraire  aucune  construction,  géométrique  spéciale  et 
peuvent  être  utilisés  immédiatement. 

Nous  avons  renoncé  à  tout  pointage  incliné')  et  nous  nous  sommes 

contentés  de  munir  notre  suspension  d'un  plateau  horizontal  mobile  per- 
mettant de  donner  à  volonté  l'orientation  azimutale. 

Il  est  d'ailleurs  facile  de  démontrer  que  le  pointage  à  inclinaison 
variable  n'est  nullement  obligatoii-e  au  point  de  vue  des  applications  prati- 

ques de  la  photographie  aérienne  et  cela,  aussi  bien  pour  la  to])ographie 
que  pour  les  reconnaissances  militaires. 

S'il  s'agit  en  effet,  de  reconnaissance  à  i/ranrli'  diniauci:  de  régions, 
inaccessibles,  l'appareil  téléphotographiiiue  employé  se  trouve  tout  naturel- 

lement dirigé  horizontalement   et   il  est  facile   de   compenser   les    (juelques 

')  Dans  notre  api)areil  nous  avons  laissé  à  la  cliambrc  In  fuoilili'  d'osciller  do  quel- 
ques degrés  de  manière  à  pouvoir  corriger,  le  cas  écliéant,  un  défaut  d'Iiorizontalilr  du 

plateau. 
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degi-és  do  plongement  qui  lui  seraient  nécessaires  par  un
  décentrement  ver- 

tical de  l'objectif. 

S'il  s'agit  au  contraire  de  topographie  et  que  la  région  a  parcourir 

soit  accessible,  il  suffit  do  transporter  au-dessus  du  terrain  l
'appareil  pointe 

vei'ticalement. 

Détermination  de  l'angle  de  pointage  horizontal.  -  Le  point
age 

de  lappareil  photographique  se  fait  en  dépla(.-ant  le  plat
eau  support  d'un 

an<Tle  égal  à  celui  que  fait  avec  le  plan  vertical  du  câble,  le  pla
n  vertical 

passant^par  la  station  et  le  centre  de  la  région  à  photographier.  P
our  déter- 

miner cet  angle  on  a  recours  à  une  carte  orientée  sur  laquelle  on  tra
ce  la 

direction  du  vent  et  la  ligne  allant  au  centre  de  la  région  en  qu
estion.  Si 

les  points  à  photographier  ne  sont  pas  très  éloignés,  on  tient 
 compte  de  la 

dérive  horizontale  que  prend  l'appareil  lorsqu'il  s'élève  le 
 long  du  cable. 

La  correction  angulaire  s'évalue  facilement  en  admettant  «lue
  la  dérive  hori- 

zontale est  égale  à  environ  les  -/s  de  la  longueur  du  câble  de  reten
ue. 

A  bord  des  navires  en  marche,     _ 

le  pointage  se  comphque  quel-  ̂
'^' 

(lue  peu.  Le  procédé  le  plus 

simple  à  employer  consiste  à 

donner  à  la  chambre  un  poin- 

tage de  45»  par  rapport  à  la 

route  suivie  et  à  ne  déclancher 

l'obturateur,  l'appareil  étant  en 

l'air,  qu'au  moment  oîi  la  région 

à  photographier  est  vue  du  bord  Fig.  u. 
sous  cet  angle. 

L'appareil  photographique. 

Cha..hrc.  -  La  chambre  photographique  doit  présenter  ̂ ^jf^ 

absolue  en  raison  de  la  précision  des  mesures  basées  ̂ ^^J^^^^^ 

d'obtenir  cotte  rigidité  tout  en  assurant  à  l'ensemble  "^l^/fî^^^^^f, ;;";;! 

on  peut  constituer  la  chambre  au  moyen  
d'une  armature  en  bois  de  nojcr 

ôùS'aljou  revêtue  de  tôle  d'aluminium  
Le  métal')  doit  toutefois  otie 

nrotéo'é  par  un  vernis  extérieur.  „Atoii;nnos 

'  le  para-soleil  qui  abrite  l'objectif  sera  ̂ -^-^  ̂ ^^'^^  ̂ ^"^^^^^^ 

de  la  chambre  prolongées  en  forme  d'auvent.  Ses  dimensions  ̂
-^^^^ 

telles  que  les  rayons  solaires    inclinés    â  45"    
ne    puissent    pa^    atteindie 

monture  de  la  première  lentille.  „ic,.,„ppc    pt 

Pour    des    opérations    topographiques    o
rdinaires    (reconnaissance,    et 

levers  à  distance  moyenne)^),  on  emploiera  une  chambre 
 de  f«™;'J^  ̂- 

(fig.  14)  munie  d'un  objectif  de  30  o.    de   foyer   d
écentre   ver.  le  ba       Le 

décentrement  vertical  devra  être  dans  ces   con
ditions    de    3  r.    de    manière 

à  permettre  un  plongement  de  ̂^  soit  de  l^
.    Avec    un    tel    plongement.   le 

1)  Action  destructive  rapide  de  l'eau  de  mer
. 

;)  De  2  â  4  km. 
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terrain  est  battu  à  partir  d'une    distance  égale  aux  -  de  la  hauteur  de  l'ap 

pareil.  (A  600  m  d'altitude,  l'objectif  voit  le  terrain  à  partir  de  1250  ;/(). 
1 

Objectif. L'objectif  doit  être  très  lumineux.  La  série  Tessar  -;^  de    la 

63 

maison  Zeiss  permet  d'obtenir  des  résultats  parfaits  au  triple   point  de  vue 
de  l'instantanéité,  de  la  netteté  et  de  l'absence  de  toute  distorsion. 

Le  poids  de  l'objectif  Tessar  de  30-5  cm   5  de  foyer  est  de  800  g  environ, 
monture  et  diaphragme  „iris"  compris. 

Obturateur.  —  L'obturateur  d'objectif  ne  permet  pas  d'obtenir  une 
instantanéité  suffisante.  Ou  devra  donc  avoir  recours  à  l'obturateur  à  rideau 
qui  donne  des  résultats  satisfaisants  à  condition  de  rechercher  la  rapidité 

d'obturation  par  la  diminution  d'ouverture  de  la  fente  et  non  par  la  tension 
du  ressort.  Dans  les  conditions  les  plus  défavorables, 

c'est-à-dire  avec  un  vent  irrégulier  provoquant  les 
oscillations,   la   vitesse    d'obturation    maxima    sera    de 

1 
300 à  -„^  de  seconde. 400 

Systèmes  de  déclanchement.  —  Le  déclanche- 

ment  de  l'obturateur  s'obtient  par  courant  électrique 
Deux  fils  sont  nécessaires. 

Lorsque  l'on  emploie  les  cerfs-volants,  le  courant 
pai't  par  le  câble  principal,  pénètre  dans  la  suspension 

])ar  les  galets  de  roulement  et  descend  jusqu'à  la  chambre 
])ar  un  fil  isolé.  Il  repart  de  celle  ci  par  un  second  fil 
qui  aboutit  au  câble  secondaire  de  retenue. 

La  très  grande  résistance  des  petits  câbles  d'acier 
et   l'augmentation   même   de   cette   résistance  avec   les 

Fig.  15.  efforts    de    traction    conduit    à  employer  un   courant  à 
haut  voltage  et  faible  intensité. 

L'emploi  d'une  petite  magnéto,  lorsque  l'on  ne  dispose  jias  de  piles  un 
nombre  suffisant  est  tout  indiqué')- 

Le  mécanisme  de  déclanchement  approprié  au  type  d'obturateur  devra 
être  actionné  par  un  électro-aimant  de  résistance  au  moins  égale  à  celle  do 

l'ensemble  des  2  câbles  d'acier  mis  bout  à  bout.  Une  lampe  interposée  dans 
le  coui'ant,  près  d'un  manipulateur  de  fermeture  du  circuit,  permettra  do 
vérifier  le  passage  du  courant  et  par  suite  le  fonctionnement  du  .système. 

Niveau.  —  Lors  de  nos  premiers  essais,  nous  avions  installé  dans  la 
suspension  même  un  niveau  à  mercure  dont  le  but  était  de  ne  laisser  passer 

le  courant  qu'au  moment  précis  où  l'horizontalité  du  plateau-.support  était 
atteinte.  Ce  niveau  (fig.  15)  était  compo.sé  d'une  cou|)eIle  en  matière  isolante 
(bois)  dont  de  pôle  jjortait  deux  contacts  en  platine  reliés  au  circuit  généra! 

')  M.  Roger  Aubry  a  tn''s  iiijfi'niouseiiiL'iit  iiiiint('  une  pLaili)  miiKiiétu  sur  h<iii  lieuil 
L'appareil  étant  en  l'air,  un  simple  di;bra.va(,'e  periiiel  il'utilisi'r  l;i  mniiivello  du  treuil 
pour  actionner  la  magnéto. 
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de  déclanchement.  Une  gouttelette  de  mercure  venait  établir  la  communi- 
cation entre  les  deux  contacts  lors(iue  la  coupelle  était  horizontale. 

Ce  niveau  hermétiquement  fermé,  de  manière  à  empêcher  toute  fuite 

de  mercure,  était  disposé  à  l'intérieur  de  la  suspension  et  relié  d'une  manière 
invariable  à  ses  montants.  Un  système  de  réglage  à  vis,  permettait  de  faire 

varier  légèrement  l'inclinaison  de  la  coupelle  de  manière  à  la  rendre  par- 
faitement parallèle  au  plateau-support. 

L'emploi  de  ce  niveau  n'est  pas  indispensable  lorstjue  l'on  opère  avec 
les  cerfs-volants,  car  la  stabilité  de  montée  de  l'appareil  est  parfaite  lorsque 
les  bridages  sont  convenablement  déterminés. 

Troisième  jjartie. 

Utilisation  de  la  photographie  aérienne  pour  les  levers. 

Généralités.  —  Les  procédés  que  nous  allons  exposer  pei-mettent  de 

reconstituer  au  mo3'en  de  photographies  prises  dans  l'espace,  le  plan  des 
terrains  photographiés.  Bien  que  la  théorie  de  la  restitution  soit  basée  sur 

propi'iétés  des  figures  perspectives,  leur  application  pratique  n'exige  aucune 
connaissance  particulière  de  géométrie  descriptive  et  n'entraîne  aucun  tracé 
complexe. 

D'ailleurs  les  propriétés  dont  il  est  question  sont  d'ordre  élémentaire 
et  nous  allons  brièvement  les  énoncer  en  rappelant  tout  d'abord  quelques 
définitions. 

Définitions.  —  La  figure  perspective  d'un  objet  est  la  figure  plane 
que  l'on  obtient  en  coupant  par  un  plan  le  faisceau  conique  des  raj'ons 
issus  de  l'œil  de  l'observateur  et  dirigé  vers  les  divers   points  de  objet. 

Le  sommet  du  cône  de  rayons  s'appelle:  point  de  vue;  le  plan  sécant: 
lableuu;  la  distance  du  point  de  vue  au  plan  du  tableau:  distance  priucijnitc 

Enfin  on  désigne  par  centre  ou  point  jirinei])al  le  point  où  la  distance  prin- 
cipale rencontre  le  tableau. 

Propiétés.  —  De  la  définition  même  des  figures  perspectives,  il 

résulte  que  la  perspective  d'une  droite  est  une  droite.  Cette  droite  ne  se 
prolonge  pas  indéfiniment  à  travers  le  plan  du  tableau,  elle  s'arrête  en  un 
point  qui  est  appelé  ̂ joi«/  de  fuite.  Ce  point  est  l'image  perspective  du  point 
à  l'infini  de  la  di'oite  et  il  correspond  à  l'intersection  du  plan  du  tableau 
avec  le  rayon  mené  par  l'œil  parallèlement  à  la  droite. 

Comme  conséquence  de  cette  propriété  du  point  de  fuit,  on  voit  qu'un 
faisceau  de  droites  liuralUles  a  pour  projection  un  faisceau  de  droites  con- 

courantes et  que  le  point  de  concours  est  le  point  de  fuite  commun  à  toutes 
ces  droites. 

Parmi  les  droites  de  l'espace,  il  en  est  deux  séries  qui  jouissont  en 
perspective  de  propi'iétés  spéciales.  Ce  sont  les  droites  hoiùzontales  et  les 
droites  verticales.  Les  premièi'e  ont  des  perspectives  se  terminant  toutes 
en  des  points  de  fuite  situés  sur  la  même  horizontale  du  tableau.  Cette 

ligne  particulière  porte  lo  nom  de  liijnc  d'korizon. 
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Les  secondes  ont  pour  perspectives  des  droites  concourantes,  le  point 

de  concours  (point  de  fuite)  est  situé  à  l'intersection  du  tableau  avec  la 
verticale  du  point  de  vue. 

Un  cas  particulièrement  intéressant  en  ce  qui  concerne  l'emploi  pra- 
tique des  perspectives  est  le  cas  du  tableau  vertical.  Dans  ce  cas,  la  ligne 

d'horizon  passe  par  le  centre  du  tableau  et  le  point  de  fuite  des  verticales 
est  rejeté  à  l'infini. 

Identité  de  l'image  perspective  et  de  l'image  photographique. 
—  Telles  sont  les  propriétés  élémentaires  de  perspective  qu'il  est  nécessaire 
et  suffisant  de  connaître.  Ces  propriétés  s'appliquent  intégralement  aux 
images  photographiques  qui  ne  sont  autre  chose  que  des  figures  perspec- 

tives où  le  point  de  vue  est  représenté  par  le  centre  optique    de    l'objectif 
et  le  tableau  par  le  plan 

de  la  plaque.  La  dis- 
tance principale  devient 

dans  ce  cas  la  distance 
focale. 

Principes  du  lever 

photographique.  — 
Considérons  un  obsei'va- 
teur  stationnant  dans 

l'espace  et  disposant 
d'une  vue  photographi- 

que du  terrain  exécutée 
précisément  du  point  de 
stationnement.  Suppo- 

sons que  l'observateur 
place  cette  photographie 
devant  lui  à  une  distance 

égale  à  la  distance  focale  de  objectif,  c'est-à-dire  à  la  distance  qui  séparait, 

dans  l'appareil,  la  plaque,  de  l'objectif.  Il  est  évident  que  si  l'épreuve  est  con- 
venablement orientée,  tous  les  plans  verticaux  passant  par  l'œil  et  les 

divers  points  du  terrain  coupent  la  photographie  suivant  des  droites  passant 
par  les  images  de  ces  points  (fig.   16). 

Projetons  l'ensemble  formé  jiar  l'observateur,  l'épreuve  photogra])hifiue 
et  le  terrain  sur  le  ))lan  horizontal.  Nous  obtenons  un  tracé  où  les  jilans 
verticaux  en  question,  vus  par  leurs  tranches,  sont  représentés  par  un 
fniHccun  de  droites  concourantes,  le  ]»oint  de  concours  étant  la  projection 

de  l'observateur.  Ces  droites  suffisamment  prolongées  viennent  rencontrer 
les  projections  horizontales  des  points  du  tierran. 

Si  maintenant  nous  transportons  l'observateur  en  un  autre  point  dn 
l'espace  et  si  nous  le  munissons  d'une  seconde  photograpliie  prise  do  cette 
station,  nous  obtenons,  par  projection  horizontale,  un  xccoiid  fuiceau  de 
lignes  aboutissant  aux  mêmes  points  (|ue  les  lignes  du  premier  faisceau.  Les 
intersections  des  lignes  des  deux  faisceaux  définissent  donc,  point  par  point, 
a  projection  horizontale  où  plutôt  le  plan  du  terrain 

Fig.  16. 



INTERNATIONALKS  AKfllIV  KIR  l'IH  iTniilJAMMKTKIK  207 

En  somme,  pour  déterminer  lo  plan  d'un  terrain  au  moyen  de  2  pho- 
tographies aériennes  il  suffit  de  savoir  construire  au  moyen  de  chaque 

photographie  le  faisceau  des  lignes  qui  lui  correspondent,  de  connaître  la 

position  relative  des  stations  et  l'orientation  des  faisceaux  qui  en  sont  issus. 
Nous  allons  examiner  successivement  comment  l'on  réalise  pratiquement 

cette  construction  et  comment  l'on  retrouve  les  positions  et  orientations  en 
question. 

Pratique  des  opérations  de  restitution. 

1.  Construction  d'un  faisceau.  —  On  peut  considérer  le  , faisceau" 
comme  l'ensemble  des  traces  laissées  sur  le  plan  horizontal  de  projection 

par  les  plans  verticaux  passant  par  l'œil  et  les  images  des  divers  points 
du  teii'ain.  Le  faisceau  n"est  donc  autre  chose  que  Tensemble  des  anghs 
j)lans  des  dièdres  formés  par  ces  plans  verticaux. 

Pour  construire  ces  angles  plans,  il  suffit  de  couper  les  dièdres  par 

le  plan  horizontal  pui  passe  par  l'œil;  ce  plan  recontre  la  photographie 

suivant  la  ligne  d'horizon.  Si  l'on  connaît  la  distance  qui  sépare  l'œil  de  la 
ligne  d'horizon  et  si  l'on  mesure  sur  la  photographie,  suivant  la  ligne 
d'horizon,  les  écartements  des  traces  laissées  par  les  plans  verticaux,  ou 
possède  les  éléments  qui  fixent  la  valeur  de  chaque   angle. 

Pi'atiquement,  on  ne  mesure  pas  les  écartements  des  traces  entre  elles, 

mais  leur  écartement  par  rapport  à  la  trace  du  plan  principal,  c'est-à-dire 
par  rapport  à  l'axe  vertical  du  cliché. 

Remarquons  de  suite  que  si  le  cliché  est  vertical,  les  traces  laissées 
par  les  plans  verticaux  sont  parallèles  et  que  leurs  écartements  horizontaux 

peuvent  être  pris  n'importe  où  sur  la  photographie  sans  que  la  valeur  de 

l'angle  plan  con-espondant  soit  modifiée.  La  distance  de  l'œil  à  l'horizon 
est  d'ailleurs,  dans  ce  cas,  égale  à  la  distance  focale  de  l'objectif. 

Si  le  cliché  est  incliné,  les  traces  des  plans  verticaux  concourent  au 

point  de  fuite  des  verticales,  c'est-à-dire  au  point  de  rencontre  de  la  photo- 
graphie avec  la  verticale  menée  par  l'oeil.  Les  écartements  varient  donc 

suivant  la  hauteur  à  laquelle  ils  ont  été  pris.  C'est  pour  cette  raison  qu'il 
a  été  spécifié  de  prendre  toujours  les  écai'tements  à  hauteur  de  l'oeil  (ligne 
d'horizon).  Il  résulte  du  fait  de  l'inclinaison  du  cliché  une  complication 
pour  la  construction  de  chaque  an<;le  plan.  Il  est,  en  effet,  nécessaire 

de  déterminer,  tout  d'abord,  le  i)oint  de  concours  des  traces  verticales 
puis  de  joindre,  sur  le  cliché  l'image  de  chaque  point  à  ce  point  de  con- 

cours et  de  prolonger  la  ligne,  ainsi  obtenue  jusqu'à  l'horizon  sur  leiiui'l 
doit  se  mesurer  l'écartemeut. 

^Repères  d'axes  et  niveau  Jardinet.  —  Pour  marquer  sur  un 
cliché  l'axe  vertical  par  rapport  auquel  doivent  être  pris  les  écartements, 
on  a  recours  aux  indications  fournies  par  les  repèi'es  d'axes  et  le  niveau 
Jardinet. 

Eepircs  d'axes  (fig.  17).  —  Les  répères  d'axes  sont  constitués  par 
4  dents  métalliques  disposées  symétriquement  sur  les  bords  du  cadre 

arrière  et  à  l'intérieur  de  la  chambre  photographique.  Les  lignes  idéales  qui 
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joignent  les  dents  de  bords  opposes  doivent  se  couper  au  point  principal, 

c'est-à-dire  au  point  oîi  se  projette  le  centre  optique,  de  Tobjectif.  On  voit, 
en  particulier,  que  pour  un  objectif  décentré  les  dents  des  bords  latéraux 

doivent  être  déplacées  (descendues)  par  rapport  à  l'axe  de   S3'métrie  du  cadre. 
Les  ombres  de  ces  dents  sont  projetées  sur  la  plaque  sensible  et  se 

trouvent  imprimées  sur  le  cliché  automatiquement  (fig.  18). 
Chaque  photographie  possède  ainsi  des  repères  permettant  de  définir 

le  point  principal  et  les  axes  de  sj'métrie  de  l'épreuve.  '). 
Niveau  (fig.  17  et  18).  —  Pour  pouvoir  mener  par  le  point  principal 

l'axe  vertical  du  cliché,  il  faut  connaître  la  direction  de  l'horizon.  Celle-ci 
est  donnée  par  un  niveau  à  mercure  disposé  à  l'intérieur  de  l'appareil  et 
dont  l'image  est  projetée  sur  la  plaque  sensible  de  lu  même  manière  que 

pour  les  repères  d'axes. 
Ce  niveau,  imaginé  par  le  commandant  Jardinet,  se  compose  d'un  cadre 

tubulaire  en  verre  à  moitié   rempli  de  mercure  et  disposé  à  l'arrière  de  la 

Fig.  if 

chambre,  juste  an  contact  du  châssis.  Une  garniture  ou  tôle  d'aluminium 
protège  le  tube.  Cette  garniture  est  percée  de  2  fenêtres  qui  démasquent 

le  tube  aux  points  où  se  forment  les  ménisques  du  mercure-). 

2     Détermination    de    la  position    des    deux    stations    et   orientation    des 
faisceaux. 

1  cas.  —  La  nUjion  phoiot/raphire  eut  purliellcmenl  runiiiir,  c'cnl-ii-tliti 
est  Icllc  que  Von  puisse  reconnaître  sm-  l'éjrrettvc  vn  minimum  de  o  /loinl.s  dinil 
les  2)oiiitions  rrdativen  août  déjà  eonnue.s. 

1)  Parmi  les  divers  types  de  repères  nous  doniions  la  préférence  aux  dents  à  Itords 
inversés. 

-)  Afin  d'éviter  les  causes  d'erreur  dues  aux  D.^eillatinus  des  appareils  suspendus 

dans  l'espace  nous  avons  apporté  un  léger  pertcclionneiiient  au  cadre  initial  en  constituant 
les  tubes  horizontaux,  qui  servent  uniquement  à  établir  In  communication  entre  les  deux 

branches  verticales,  au  moyen  de  tubes  très  /ma  qui  freinent  les  oscillations  provo(iuéc9 

par  lus  brusques  mouvements  de  l'appareil. 
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Ce  cas  oorrespond  à  un  levei-  photogi'aiihiqiie  dans  une  région  par- 
courable  à  travers  laquelle  on  a  déjà  établi  une  triangulation  reliant  entre 

eux  les  principaux  points,  tels  ({ue  clochers,  bâtiments  isolés,  croisements 

de  routes  tètes  de  ponts,  rochers  ou  arbres  isolés  aux  formes  caractéris- 

tiques, etc.  C'est  également  le  cas  d'une  reconnaissance  militaire  destinée  à 

placer  sur  une  carte  existante  des  ouvrages  nouvellement  édifiés,  que  l'un 
a  pu  photographier  à  grande  distance  (fig.  19). 

On  trace  sur  un  papier  calque  rigide  deux  axes  rectangulaires  se 

coupant  en  un  point  O.  Sur  l'un  d'eux  on  prend  un  point  S  tel  que  sa 
distance  au  point  de  rencontre  O  soit  égale  à  la  diétance  focale.  On  porte 

à  droite  et  à  gauche  de  0  des  seg- 
ments Oa,  Ob,  Oc  mesurés  sur  la 

photographie  et  représentant  les  ccar- 
tements  des  images  de  3  points  connus, 

A,  B,  C,  par  rapport  à  l'axe  vertical 
de  répreuve.  (Cet  axe  a  été,  bien  en- 

tendu, mené  par  le  point  principal 

perpendiculairement  à  la  ligne  qui 

joint  les  ménisquesdu  niveau  Jardinet). 

Si  l'on  trace  sur  le  calque  les  lignes 
S«,  Sh,  Se,  les  angles  «  S  c,  h  S  c  ainsi 

construits  sont  les  angles  sous  les- 
quels on  voit  de  la  station  S  les  points 

A  B  C  du  terrain.  Il  suffit  alors  de 

porter  le  calque  sur  la  carte  (fig.  19) 

(OU  sur  un  dessin  oîi  les  3  points  A 

B  C  sont  déjà  représentés)  et  de  le 

déplacer  jusqu'à  ce  que  les  3  lignes 
Sa,  Sb,  Se  passent  par  les  points  cor- 

respondants. Au  moment  où  la  coïn- 
cidence se  produit,  le  point  S  marque 

l'emplacement  de  la  station.  Prati- 

quement il  convient  d'employer  4 

points  au  lieu  de   3   afin   d'établir   une  vérification. 
Dans  ce  qui  précède,  on  a  supposé  implicitement  (jue  la  pliotojirapliii' 

avait  été  prise  avec  plaque  verticale.  Nous  verrons  tout  à  l'heure  les  cor- 

rections (jui  résultent  de  l'erreur  de  verticalité.  Dans  la  pratique,  il  est 

impossible  d'obtenii*  ])ar  des  moyens  mécaniques  la  verticalité  absolue. 
Oncvtafinn.  —  L'orientation  du  faisceau  se  ti'ouve  réalisée  au  moment 

même  où  les  lignes  du  cahiue  passent  par  les  points  ABC  de  la  carte. 

Il  suffit  de  piquer  en  môme  temps  le  sommet  S  du  faisceau  et  le  centre  O 

pour  enregistrer  sur  le  dessin  la  distance  focale  SO  et  la  trace  abc  du  cliché 

qui  permettent  de  reporter  successivement  toutes  les  ligues  qui  ciu-res- 
poudont  aux  points  à  lever. 

Los  opérations  effectuées  pour  l'une  des  oi)rouves  sont  recommencées 
avec  un   autre  cal({ue  pour  la   socoiule. 
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2°  cas.  —  Le  terrain  photographié  est  complètement  inconnu  inaccessibh, 

il  est  de  plus  imjiossible  d'établir  une  trianf/ulntion  même  sommaire  à  travers 

la  réqion  que  domine  l'appareil^). 
Ce  cas  est  celui  d'un  lever  de  côte  photographiée  du  large,  c'est 

également  le  cas  d'une  reconnaissance  dans  un  pays  nouveau  sans  le 
secours  d'aucune  carte. 

Pour  résoudre  ce  cas  particulier  du  problème  des  levers  photo- 
graphiques, nous  avons  imaginé  un  niveau  -)  spécial  placé  à  lïntérieur  de 

l'appareil  et  dont  le  rôle  est  de  fati'e  connaître  automatiquement  l'inclinaison 
longitudinale  et  le  déversement  de  l'appareil. 

Ce  niveau  comprend  deux  cadres  tubulaires  en  verre  disposés  verti- 
calement, le  premier  à  la  place  du  cadre  Jardinet,  le  second  contre  la 

planchette  porte-objectif. 

Les  sections  des  branches  verticales  du  cadre  avant  sont  lo  l'ois  plus 
grandes    que  celles  du  cadre  arrière.   Deux    tubes  de  caoutchouc    réunissent 

Fig.  20. Fig.  21. 

entre  elles  les  branches  hoi'izontales  infériem-es  et  supérieures  des  cadres  de 
manière  à  établir  une  circulation  permanente  du  mercure  qui  remplit  le  niveau. 

Si  l'on  considère  le  plan  horizontal  formé  par  les  4  ménisques  de 
mercure  dans  les  4  bi-anches  verticales,  il  est  facile  de  voir  que,  lorsque 

l'appareil  s'incline  longitudinalement  ou  transversalement,  ce  plan  reste 
horizontal  en  oscillant  autour  d'un  point  fixe  (fig.  20).  Ce  point  se  trouve 
sur  l'axe  de  symétrie    longitudinal   du  plan    des  niveaux  à  une    distance  du 

cadre    avant   é'/ale   à  de  la   distance    qui    sépare    les   2   cadres.     Si    les 

4  branches  étaient  de  section  égale,  le  point  fixe  se  trouverait,  bien  entendu, 

au  centre  du  plan  des  niveaux;  la  variation  de  section  des  branches  rap- 
proche le  point  fixe  du  cadre  de  plus  forte  section. 

Si  maintenant,  l'appai'eil  étant  parfaitement  horizontal,  Von  projette  le 
point  fixe  sur  la  plaque,  on  remarque  que  le  i)oint  ainsi  obtenu  se  trouve 
sur  la  ligne  (|iii  joint    les  images    des  ménis(|ues  du  cadre  arrière    (fig.  20). 

')  Si  cette  triangulation  était  possiblo,  on  emploierait  un  petit  appareil  auxiliaire 

à  pointage  vertical  fixé  sous  la  cliauibru  principale.  (Voir  Ilnut  Jn  dénie  de  mai  litoT, 

pages  437  et  441.) 

-)  M.  Wenz.  de  Reims,  a  également  étudié  un  niveau  basé  sur  un  principe  analogue- 
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Si  l'appareil  se  déverse,  sans  s'incliner  iongitudinalonient,  la  ligne  des 
ménisiiues  du  cadre  arrière  passe  toujours  par  la  projection  du  point  fixe; 

si  l'appareil  déversé  s'incline,  la  ligne  des  ménisques  s'abaisse  ou  s'élève 

parallèlement  à  elle-même  suivant  le  sens  de  l'inclinaison.  La  distance  d 
(fig.  21)  qui  sépare  la  projection  du  point  fixe  de  la  ligne  des  ménisquess 

fixe  la  valeur  de  l'inclinaison;  en  effet,   si  /  est  la  distance  des  cadres,    on  a 
d 

en  appelant  >  linclinaison:    tgi=r^. 

Pour  retrouver  la  projection  du  point  fixe  sur  l'éprouve,  on  détermine, 
une  fois  pour  toutes,  par  une  expérience  préliminaire  faite  avec  un  appareil 

parfaitement  horizontal,  la  di- 

stance m  de  la  ligne  des  mé- 
nisques au  point  principal.  La 

projection  du  point  fixe  se 
trouvera  dans  chaque  cliché 

sur  le  petit  axe  de  symétrie 

de  l'épreuve  à  une  distance 
du  point  principal  égale  à  m. 

Supposons  donc  deux  pho- 
tographies prises  de  2  stations 

au  moyen  de  l'appareil  muni 
du  niveau  spécial.  ')  Traçons 

sur  chacune  d'elles  les  lignes 

qui  joignent  les  repères  d'axes 
et  les  images  des  ménisques 
du  cadre  arrière.  On  détermine 

ain.si  le  point  principal,  l'axe 
vertical  de  l'épreuve,  l'incli- 

naison longitudinale  de  l'appa- 
reil. Cette  inclinaison  due  aux 

oscillations  est  d'ailleurs  tou- 

jours très  faible,  de  quelques 

degi'és  tout  au  plus.  ''"■  '^ 

Connaissant  l'inclinaison  /, 
on   peut  tracer,    au-dessus  du  point    principal,    la    ligne    d'horizon    dont   la 

distance  01  à  ce  point  est  fonction  de  la  distance  focale  et  de  l'iucliuaisou 
On  a  en  effet:  OI  =  SO  Uj  i. 

Soient  A  et  B  deux  points  (jue  nous  savons  être  sensiblement  à  la  côte 

et  que  nous  retrouvons  sur  chaque  épreuve.  Deux  points  d'altitude  sen- 

siblement égale  existent  toujours;  ce  sont  le  long  d'une  côte  deux  points 
quelconque  du  rivage  en  pais  plats,  deux  points  remarquables  du  terrain, 

dans  une  région  légèrement  accidentée,  '-')  deux  points  d'un  cours  d'eau, 

d'un  lac,  d'une  ligne  de  chemin  de  fer.  d'une  route  à  pente  douce  etc. 

')  Ce  procédé  de  reconnaissance  est  celui  que  nous  avons  étudié  eh  I90G^r,i97  pour 
les  reconnaissances  en  dirigeable. 

^)  Dana  une  région  réellement  accidentée  l'intérêt  de  la  (iliotograpliie  aérienne  disparaît. 
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D'ailleurs,  en  prenant  A  et  B  tels  que  la  ligne  AB  soit  inclinée  d'au 
moins  45°  sur  l'axe  horizontal  de  l'épreuve  on  élimine  les  causes  d'erreurs 
qui  seraient  dues  à  une  pente  légère. 

Construisons  (fig.  22)  séparément  sur  chaque  épreuve  comme  il  a  été 

dit  pour  le  V  cas  le  faisceau  qui  lui  correspond.  Nous  portons  au  lieu  de 

la  distance  focale,  la  distance  qui  sépare   l'oeil  de  l'horizon  et  qui  est  éyale 

ai.  •  ̂ (OS  1. 

On  trace  sur  chaque  faisceau,  les  lignes  Sa  et  ?>h  et  la  direction  S/' 
qui  joint  l'oeil  au  point  de  fuite  /  de  la  Ugne  ab. 

Ce  point  de  fuite  /'  se  détermine  sur  l'épreuve  en  prolongeant  ah 
jusqu'à  sa  rencontre  avec  l'horizon.  S/  représente,  par  définition  du  point 
de  fuite,  la  direction  de  la  ligne  horizontale  AB. 

On  a  donc  tous  les  éléments  nécessaires  pour  placer  sur  chaque 
faisceau  un  segment  parallèle  à  S/  et  limité  aux  deux  lignes  S«  et  S/'. 
Ce  segment  représentera,  à  une  échelle  quelconque,  la  ligne  AB  du  terrain 
placée  par  rapport  à  la  station  S. 

Si  l'on  prend  AB  de  même  longueur  sur  les  deux  faisceaux,  on 
obtient,  en  rapportant  ces  faisceaux  l'un  sur  l'autre  de  manière  à  faire 
coïncider  les  2  segments  et  la  position  relative  des  2  stations  et  l'orientation 
relative  des  2  lignes  principales.  Remarquons  que  la  distance  S  et  S,  des 

2  stations  est  reportée  à  la  même  échelle  que  AB.  Cette  échelle  reste  indé- 

terminée tant  que  l'on  n'aura  pas  construit  au  moyen  des  2  faisceaux  ainsi 
placés  un  détail  du  terrain  dont  on  puisse  apprécier  les  dimensions  réelles 

ou  tant  que  l'on  n'aura  pas  déterminé,  comme  nous  le  verrons  plus  loin  la 
hauteur  réelle  do  l'une  des  deux  stations. 

3     Lever  de  la   planimétrie. 

Le  lever  de  la  planimétrie  du  terrain  se  fait  très  rapidement  lorsque 
les  stations  sont  déterminées  et  les  faisceaux  orientés.  Il  suffit,  en  effet,  de 

reconnaître  sur  les  2  photographies  un  même  point  pour  obtenir,  immédia- 

tement en  reportant  siu*  les  faisceaux  les  écartements  correspondants  les 

deux  droites  dont  l'intersection  fixe  la  projection  horizontale  du  point. 
Le  lever  du  terrain  s'obtient  ainsi,  point  par  point,  il  importe  sim- 

plement d'cjpérer  par  grandes  lignes  en  levant  d'abord  le  canevas  formé 
par  les  routes,  les  lignes  de  grandes  cultures,  les  contours  des  bois,  cfc;.  .  . 

et  de  terminer  par  les  détails  isolés,    tels  ([lu^   nuiisons,    enchjs,    l)o(|ueli':iu.\ 

4'   Nivellement. 

Les  opérations  de  restitution  ne  comjjortent  pas  uni(|Uonient  h'  tracé 
de  la  planimétrie  du  terrain.  Elles  (■oni[)r('niK!iit  également  la  détermination 

ili'  l'altitude  des  divers  points. 

Supposons  connue  la  position  l'igourciise  de  l'horizon  (lig.  2.'i).  Si  l'on 
appelle: 

ij  la  dépression   do  l'image   d'un   pojnl    ru; dessous  'li'  l'horizon; 
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H  la  hauteur  de  l'apiiareil  au-dessus  du  point; 

/'  la  distance  focale; 
1)  la  distance  du  point  à  la  station,  distance  mesurée,  sur  la  carte 

svhiiiii  lu  li(/iir  jiriii<i/iiilf  on  peut  écrire  san»  ei-reur  sensible  la  plaque 

élant   verticale  à  (jU(!l(|ties  defj'rés  près: 

.'/      1) 

d'un    l'on    tire    II       // :  ,  ■^.     Cette    relation     ioiiriiit     l'altitude    de    l'appareil 

au-dessus  du  point  cmisidéré  ou  ce  (jui  revient  au  nicnie  la  di'pressinn  du 

point  en  contrebas  de  l'aijpareil.  En  prenant  un  p<dnt  particulier  comme 
origine  des  cotes  on  a,  par  différence,  itr.f  ciilr.s  m  roniic-lniH,  la  valeur  des 
altitudes  relatives. 

Ce  qui  précède,  exige  que  la  i)la(|ue  sdit  à  [leu  près  verticale  (et-  qui 

est  réalisé  mécaniquement)  et  cpio  l'on  déteiwiiine  ritjoureusement  la  [losilion 
de  riiorizon  qui  sert  d'origine 
à  révaluatifin  des  dépressions. 

Cette  détermination  de  l'hori- 
zon  S(!   fait  de  la  façon  suivante: 

]'''      l'as.         Du    lli.SJIOSr     lie     'J 
poiiif.i  riiiinii.s  (hivt  lea  imac/fiti  .sy; 

rdriiurciit  sur  li'.s  jiliiiffuij-iijiiilcf; 
(fio-.  2:i). 

Le  niveau  Jai'dinet  donne 

la  (lirt'rtiùii  de  l'horizon;  ou 

mesure  sur  l'épreuve  iJcrpendi- 
eulairement  à  cette  direction  la 

différence  //  des  dépressions  des 

deux  points. 

Si  //  et  //  sont  ces  dépressions  au-dessous  de  l'horizon  ineounu,  ou  a 

//  —  y'  — /'.  Soit  K  la  différence  d'altitude  des  2  points  de  eote  connue  (si 
les  points  sont  siii-  le  bord  de  la  mer)  ou  sur  un  même  plan  horizontal 
K  =  0). 

Un  a,  d'après  ce  qui  a  été  dit  préc(>deninienl,  les  relations: 

]) 

Fi-.  23. 

II  -.V 

d'où  H  — n'  =  K  = 
v/D— //D' 

en  combinant    ('i>tte  rehilion    avec  // — ij  -=h,  on   tire    la  formub 

K/  — AD' 

■'/"  D-iy 
définitive: 

On   voit  (pie   l'on   peut    connaître  l:i   li:iutenr  {//)    de  l'horizon    au-dessus 

de  l'image  d'un  point  en   fonction  tl'une   (juantité  connue  K  et  de  quantités 
ATChiv  fiir  riioto^ammettie.  15 
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mesurables  //,  D  et  D'.    Remarquons    que  D  et  D'  se    mesurent  sur  la  carte 

dont  la  planimétrie  a  été  tout  d'abort    établie  '). 
Corrections  à  faire  subir  :i  la  construction    des    faisceaux. 

La  détermination  de  la  position  de  l'horizon  fixe  la  valeur  de    l'angle  d'in- 

clinaison puisque  l'on  a,  en  appelant  01  la  hauteur    de    l'horizon    au-dessu.« 
du  poit  principal  O, 

Connaissant  l'inclinaison,  on  a  la  valeur  de  SO  ({ui  doit  remplacer  la 

distance  pi'incipale  /  dans  la  construction  du  faisceau  d'une  épreuve  inclinée. 
On  a  également  la  valeur  de  01'  qui  fixe  la  position  du  point  I'  de  conver- 

gence des  verticales  puisque  la  distance  focale  /'  est  moj'enne  proportionnelle 
entre  OI  et  Oi'/'-=  01 XOI'.  On  peut  donc  construire  ehaqne  ligne  du 

faisceau  avec  toute  la  précision  jjossible,  en  tenant  compte  si  l'on  veut  de 
la  convergence  (très  faible)  des  verticales. 

2^    cas.    -     J'((   rci/loii  III'  con/li'nt  jias  <lc  jioints  connus. 

On  a  vu  précédemment  que  l'on  utilisait  dans  ce  cas  un  niveau  spécial 

qui  donnait  l'inclinaison  longitudinale  de  la  chambre  et  i)ar  suite  la  position 
de  l'horizon. 

Mais  cette  détermination  doit  être  vérifiée  avant  d'entreprendre  tout 
calcul  de  nivellement. 

La  première  opération  à  effectuer  consiste  dans  la  déti'rmi nation  de 

l'échelle  du  plan,  échelle  que  nous  avons  laissée  indéterminée 

On  a  préalablement  évalué  l'altitude  H  et  II'  de  chaque  statitjii  aérienne 
par  des  mesures  effectuées  sur  le  terrain.  On  a  utilisé  pour  cela  la  formule 

suivante  due  au  lieutenant  Mina  (génie  italien): 

,.      ,     „       „    T-'-f  «2  L2  +  2«  LT  sin  0  —  ï 
altitude  H  ==^  /  '   '  '     ■' 

/' 

où  T  représente  la  traction  du  câble  sur  le  treuil  ■',  0  l'angle  ipi'il  fait  avec 

l'horizon,  j'  le  poids,  par  mètre  courant  du  c:lble,  L  la  longueur  du  câble 
déroule.  La  différence  K  des  altitudes  absolues  atteintes  par  l'appareil 

s'obtient  en  ajoutant  à  H,  —  H..„  la  différence  de  cote  des  emplacements  du 
treuiP). 

Considérons  maintenant  le  même  point  sni-  les  deux  plmtttgraphics 
On  a,  en  appliquant  ce  qui  a  été  dit, 

H'.^^^-^etH'.^.^^ 

pour  les  hauteurs  en  contre-bas  d'un  même  jioint  dans  chacune  des  2  photo- 
graphies. 

')  ParallMement  à  la  direction  de  l'axe. 

'')  T  sêvaliio  faeiloiiioiit  i-n  suspendant  une  Bureliar'Kit  an  pàl)lo  JMS(|n"à  rendre  liiiri- 
zoiital  le  dernier  l'I.'iiient.  La  décompesitidn  des  furci-s  fournil  la  valeur  de  T  suivant  le 
câble  incliné. 

')  Ilana  les  levers  de  cotes  le  treuil  reste  à  hauteur  conslanle.  (Ilaiileur  du  pont  du 
navire.) 
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Soit  —  l'échelle  cherchée,  les  distances  réelles  D,   et  D..    sont    égales  à n 

Il  et  (/s  X  ";  d,   et  '/._>  étant  les  mesures  fournies  par  le  plan. 

On  peut,  donc  écrire: 

H,'  — H, '\    r   ) 
d'où  l'on  tire  n  qui  est  la  seule  inconuue. 

L'écJielle  étant  calculée,  on  procèdes  à  la  vérification  de  l'horizon. 

Soient  //',  et  i/'^  les  dépressions  (sur  la  même  photographie)  corre- 
spondant aux  points  A  et  B  de  même  cote,  on  doit  avoir  en  appelant  H  la 

hauteur  de  l'appareil  au-dessus  de  ces  points: 

d  ou  1  on  tire    ,  =  —7'. 
2/2       Di 

Le  rapport  des  dépressions  doit  donc  être  égal  au  rapport  inverse  des 

distances  mesurées  sur  la  ligne  pi'incipale  Si  cette  condition  n'est  pas  remplie 

(et  que  l'on  soit  certain  de  l'horizontalité  de  la  ligne  AK)  l'on  déplace 

l'horizon  parallèlement  à  lui-même  jusqu'à  ce  qu'il  soit  à  une  hauteur  telle 
que  la  relation  précédente  soit  satisfaite.  (Le  problême  se  résout  par  la 

géométrie  au  moyen  d'une  4  proportionelle).  La  position  de  l'horizon  étant 
définitivement  fixée,  ou  procède  au  calcul  des  cotes  comme  pour  le  cas 

précédent. 

Aus  der  Sektion  ,,Laussedat" 

du  , , Société  française  de  Photographie"  in  Paris. 

Die  .Sektion  „Laussedat"  in  der  „iSociété  française  de  Pliototrrapliie"  in  Paris 
bildet  den  Sammelpunkt  der  Interessenten  der  ,Pliotographisclien  Melikunst"  iu 

Paris  (Archiv  f.  Photogr.  I.  Bd.,  S.  294\  "\Vir  werden  nicht  versaumen,  fortlaufend 
iilior  die  Arbeiten  dieser  Sektion,  welclie  ini  trewisson  Sinne  als  .Sektion  Frank- 

reich"  der  ,Internationalen  Gesellschaft  fiir  PhotOiiranimetrie"  betrarhtet  werden 
kann,  einj;ehend  zu  berichten. 

Xachfolgend  geben  wir  die  Schilderung: 

1.  Von  der  Drachen-Kamera  von  E.  'Wenz, 
2.  vom  Niveau  Wenz  fur  Aeroaufnahmen   iind 

:i    vom  Phototheodolite  fiir  Architekturaufnahiiion   von  Tourneau 

Chambre  noire  pour  Photographie  en  cerf-volant  ou  ballon 

La  chambre  noire  (Fig.  1)  est  destinée  à  être  enlevée  par  cerf- volant 
ou  ballon;  elle  functionne  autuniatiipienient  et  a  été  spécialement  construite 

en  vue  de  son  emploi  par  des  explorateurs,  qu'il  s'agisse  des  pôles  ou  des 
pays  chauds. 
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Le  corps  de  la  chambre  et  en  aluminium;  l'objectif  est  un  aplanastig- 
mat  Hermagis  No.  7  de  21  nii  de  foyer,  avec  monture  également  en  alu- 

minium, f/6'S,  diaphragme  iris,  se  réglant  par  l'intérieur  de  la  chambre. 

L'obturateur  est  :i  guillotine  et  s'arme  de  l'extérieur.  Les  châssis  sont  en 

nickel;  le  volet  s'enlève  et  reste  donc  à  terre  pendant  l'ascension,  ce  qui 

n'augmente  pas  inutilement  le  poids  ;i  élever.  Une  petite  porte  à  charnières 

recouvre  l'entrée  de  ce  volet  enlevé,  de  sorte  qu'aucune  entrée  intempestive 
de  lumière  ne  peut  se  produire;  ceci  est  très  important,  la  chambre  pou- 

vant se  trouver  exposée  pendant  un  tem])s  assez  long  aux  raj'ons  du  soleil. 

Le  poids  de  la  chambre,  prête  â  fonctionner,  est  de  l'46o  7.v/, 
Nous  nous  sommes  particulièrement  appli(|ués  à  ce  t^ue  les  pièces  en 

saillie    le    soient    autant  que   po.'isilile  vers  l'intérieur,  ceci  tant  au  point  de 
vue  de  dimunier  les  risques  de 

raccrochage  qu'à  celui  de  dimi- 
nuer la  prise  pour  la  poussièrr 

et  la  pluie.  La  forme  de  la 

chani])re  est  celle  d'un  prisme 
iJroit  (luadrangnlaire;  sur  les 

hases  sont  fixés  les  écroux  de- 
stinées à  raccorder  la  chambre 

avec  son  cadre  d'orientation:  la 

ciianihre  peut  f.'iirc  une  rcvolu- 

tioii  coniidèto  autour  de  l'axe de  ces  écrous. 

liii  cadre  se  fixe  sur  le  c;il)lf 

(lu  on  lies  cerfs-volants,  le  plus 

souvi-nt  à  une  cinquantaine  de 

mètres  en  dessous  du  l'cri-vidiinl 
de  tête. 

Fi-.  1  Le  dispositif  pour  la  déclen- 

chement de  l'obturatiMir  au  moyen 

d'une  mèche  d'amadou  ou  de  tout  autre  moyen  trouve  sa  place  égalenn^nt  sur 
nue  des  bases.  Une  banderolle  (jjapier  ou  soie)  se  déroule  au  moment  où 

l'obturateur  fonctionne  et  indicpie  d'une  façon  visible  pour  ceux  qui  sont 
à  tei-re  le  moment  ))récis  où   l'e.vposition   a   en   lieu. 

Niveau  ;i   deux  directions  enregistrant   l'inclinaison   de  l'axe 
opti(|ue  et  le  déversement    de   la   pla((ue 

La  première  idée  qui  vient  à  celui  i|ui  clierdie  :i  enregistrer  le  dé- 

versement d'une  plaf|Uo  ph(jtographi(]ue  est  d'accohu'  un  tube  de  veifc 

rempli  à  moitié  d'un  liquide  int(nv'cptant  les  rayons  lumineux  contre  les 

bonds  de  la  phupie  sensible  et  l'encadrant  pour  ainsi  dire.  Vers  IK;ir>. 

iiotre  collègue,  M.  liatut,  a  c.vpéiN'menté  ce  système  en  remplissant  le  tube 

'd'alcool  t|U'il  a  trouvé  man<|uant  de  stabilité.  M.  le  (îumniandiinl  .lai'ditift 

a  donné    son    nom    à   un   niveau    :irialov:ue.    m;iis   rempli   de  inei'cnre  cl   d'un 
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fraz  devant  empêcher  l'cjx^'dation  de  ce  dernier,  le  tout  contenu  dans  un  tube 
jilat,  laissant  beaucoup  mieux  passer  les  rayons  lumineux  que  le  tube  rond. 

Si  l'on  désire  enregistrer  également  l'inclinaison  de  l'axe  optique,  on 
peut  le  faire  en  ajoutant  un  niveau  semblable,  mais  perpendiculaire  à  la 

platiue  et  n'aj'ant  qu'un  petit  côté  tangent  à  la  surface  sensible. 
Nous  nous  sommes  demandé  s  il  ne  serait  pas  possible  de  déduire,  de 

la  trace  de  deux  tubes  seulement,  l'inclinaison  de  la  chambre  dans  les  deux 
directions.  Nous  avons  à  cet  effet  fait  étaldir  pour  une  plaque  13  X  18  cm 

doux  tubes  funnant  chacun  un  circuit  fermé  rectangulaire  de  14  /'  17'5  c-m. 
Sur  le  milieu  de  chacun  de  grands  côtés,  nous  avons  fait  brancher 

lierpendiculairenient  un  tube  du  même  diamètre  et  de  85  mni  de  long,  ouvert 

il  son  extrémité  (Fig-  2).  Les  parties  ouvertes  se  réunissent  deux  a  deux 

par  un  tube  à  caoutchouc,  le  tout  a5'ant  préalablement  été  rempli  de  mer- 

cure jusqu'à  moitié.  Cela  forme  donc  un  unsemble  de  vases  communicants, 

le  mercure  passant  par  le  tube  inférieur,  l'air  par  le  tube  supérieur.  Il  ne 
reste  plus  qu'à  fixer  ce  bloc  dans  la 

chambre,  de  façon  (ju'un  petit  côté  de 

-chaque  élément  de  tubes  vienne  s'appliquer 
contre  l'intérieur  des  petits  côtés  de  la 
platiue.  La  chaml)re  posée  bien  horizonta- 

lement dans  tons  les  sens,  on  repérera  une 

fois  pour  toutes  les  niveaux  du  mercure, 

et  ces  deux  repères  constitueront  le  point 'A 
Gomment  maintenant  tirer  les  con- 

clusions de  l'emplacement  de  l'ombre  des 
deux  ménisques  enregistrés  sur  la  plaque 

exposée,  par  rapport  au  point  O,  qui, 

comme    nous    venons   de  le    dire,    indique 

l'emplacement    de  ces  ménisques   quand  l'apinu-eil  est  horizontal  dans  tous 
les  sens  V 

Au  moyen  d'un  rapporteur  construit  spécialement  pour  chaque 
appareil,  on  notera  le  nombre  de  degrés  de  droite  et  de  gauche  avec  leur 

sens,  plus  au-dessus  de  zéro,  moins  en  dessous  de  zéro. 

La  moitié  de  la  somme  de  ces  deux  chiffres  donnera  l'angle 

de  l'inclinaison  de  l'axe  optique;  la  moitié  de  la  différence  de 

ces  deux  chiffres  donnera  l'angle  de  déversement 
En  effet,  décomposons  le  mouvement  du  liquide  dans  les  doux 

niveaux  que  nous  supposerons  indéjjendanls,  et  désignons  les  divisions 
lues  par  : 

-I   piiur  le  niveau  de  déversement   isolé; 

B  pour  le  niveau  d'inclinaison  de  l'axe  optique  isolé: 

'"'  pf)ur  le  niveau  à  double  effet: 
en  ajoutant  les  lettres  d  pi»ur  indiquer  droite,    et  '/  pour  indiquer 
gauche,  nous  aurons: 

Fig.  2. 

Premier  cas. Chambre  horizontale  dans  toutes  les  directions: 
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A  n  (' 

(j  il  (J  (I  c/  (/ 
0  0  0  0  0  0 

Deuxième  cas.  —  Déversement  de  5".     Axe  optique  horizontal: 

4-5  — 6  0  0+5  — 5 

Troisième  cas.  —  Déversement  de  O".     Axe  optique  incliné  de  8'^: 
0  O-fS  -l-S-T-S  +8 

Quatrième  cas.  —  Déversement  de  5".     Axe  optique  incliné  de  8": 
-j-5  — 54-8  -f-8-fl3  +3 

Si  donc  nous  relevons  sur  C  à  gauche  -f  13,  à  droite  -f  3  et  que  nous 

prenions: 

1".     La  moitié  de  la  différence  — - — -,  nous  avons  5"  qui  indiquent 

bien  le  déversement. 

13    '3 2".     La   moitié   de    la   somme   — ^^"i   nous  trouvons  8"  qui  est  bien 

l'inclinaison  de  l'axe  optique. 
Remarquons  enfin  que,  pour  que  la  graduation  des  degrés  soit  bien 

exacte,  il  est  très  important  que  les  quatres  tubes  verticaux  se  trouvent  à 

une  distance  bien  uniforme  l'un  de  l'autre. 

Appareil  pour  le  relevé  des  monuments  par  la  Mûtrophotographie. 

Der  franzosische  Architekt  Tourneau  lieU  in  iler  bekannten  Pariscr  Work- 

stàtte  f'iir  geodâtische  Instrumeutc  von  Echassoux  einen  photogi'ammetrisclien 
Apparat  fiir  Architekturaufnahmen  konstruieren,  der  groBes  Intéresse  in  den  fran- 
ziJsisclien   Faclikreiseii   erregt  bat. 

L'appareil  est  construit  en  aluminium,  avec  soufflet  en  jieau. 
II  est  monté  sur  un  pied  à  trois  vis  calantes  et  muni  de  deux  niveaux 

réglables  en  croix,  qui  permettent  une  mise  en  station  parfaitement  hori- 
zontale. 

Les  plus  grandes  précautions  ont  été  prises,  au  moyen  d'armatures 

en  forme  de  T,  pour  assurer  la  rigidité  de  l'appareil  et  la  i)ermanencc  de 

l'angle  de  90"  entre  le  plateau  de  la  chambre  et  la  planchette  porto- 
objectif. 

Le  porte-châssis  13X18  cm  a  ses  deux  axes  marqués  par  des  ])ointes, 

donnant  ainsi  la  ligne  d'horizont  et  la  ligne  principale  par  un  simple  tracé. 
Il  est  amovible  dans  un  cadre  carré,  ce  ([ui  permet  d'obtenir  la  i)hoto- 

graphie  dans  les  doux  positions,  en  conservant  la  ligne  d'horizon  jjassant 
par  les  pointes. 

La  caractéristiijue  particulière  de  cet  appareil,  ce  qui  fait  son  origi- 

nalité et  son  utilité  i)articuliùre,  réside  dans  son  tirage  extrêmement  étendu, 

permettant  l'emploi  d'objectifs  de  foyers  très  variables. 

Alors  que  les  Allemands  emportent  une  série  d'appareils  au  point  fixe, 

correspondant  à  la  plupart  de  besoins  prévus,  il  m'a  suffi,  jxtur  répondre 

à  toutes  les  éventualités,  d'emporter  ce  seul  a|)pareil  me  i)ermettant  l'emploi 
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d'objectifs    différents,   ayant  une   série  de  foyers,   depuis  le  foyei*  minimum 

de   10  rm  jusqu'  au  foyer  d'un  téléobjectif  d'un  mètre  de  tirage. 

Le    tirage   de   la  chambre  peut  être  lu  avec  une  a])proximation  du      - 

de  millimètre. 

Il  faut  avoir  des  objectifs  couvrant  beaucouj)  plus  que  la  plaque 

ly  18  cm,  car  il  peut  être  très  utile  d'avoir  un  décentrement  considérable. 

J'ai  résolu  ce  problème  du  maximum  de  décentrement  en  évidant  la  plan- 

chette porte-objectiv  autant  qu'il  était  possible  et  en  faisant  coulisser  dans 

cette  planchette  un  carré  dans  lequel  est  vissé  l'objectif;  à  chaque  ex- 

trémité de  ce  carré  se  trouve  fixé  un  long  rideau  en  bois,  (]ui  assure  l'oc- 

clusion parfaite  de  l'évidement  de  la  planchette  porte  objectif,  quelque  soit 

la  position  de  l'objectif  par  rapport  à  l'axe  de  l'appareil. 

Le    décentrement    par    rapport    à    la    ligne    d'horizon    marqué  par  les 

pointes  peut  être  lu  avec  une  approximation  du         de  millimètre. 

Ce  dispositif,  suggéré  par  la  vue  des  appareils  allemands,  m'a  rendu 
les  plus  grands  services. 

Enfin  mon  apparail  me  permet  de  prendre  des  photographies  en  per- 

spective conique  répondant  à  cette  condition,  essentielle  pour  l'obtention 
de  géométraux,  d'avoir  des  verticales  fuyant  à  la  ligne  principale. 

A  cet  effet,  je  l'ai  muni  d'un  prisme  construit  par  la  maison  Ross, 
tournant  dans  un  cercle  gradué  permettant  de  lire  les  angles  en  ayant  soin 

que  les  axes  optiques  continuent  de  coïncider. 

Cet  appareil  a  été  minuteusement  réglé  de  telle  façon  que,  quelque 

soit  l'objectif  employé,  qu'il  soit  muni  ou  non  du  prisme,  cet  objectif  étant 
placé  au  zéro  de  la  graduation  de  la  planchette  porte-objectif,  et  quelle  que 

soit  la  position  du  porte-chassis,  Taxe  optique  de  l'objectif  passe  par  l'inter- 
section des  deux  axes  marqués  par  les  pointes,  même  quand  on  fait  subir 

un  mouvement  de  rotation  au  prisme. 

J'ai  pu  obtenir  avec  ce  seul  appareil,  ainsi  construit,  ainsi  réglé, 

toutes  les  photographies,  autrement  dit  perspectives,  dont  j'ai  eu  besoin, 

en  connaissant  la  distance  principale,  la  ligne  d'horizont  et  des  perspectives 
coniques,  permettant  d'établir  avec  certitude  des  géométraux. 

Colonel  A.  Laussedat 

liy  i;.  DiM'ille.  Surveyoi'  <;eniTal  iii  Canada 

In  MaiTh  nf  lOOT,  the  mcmbers  of  the  Alpine  Club  of  Canada  were 

griovcd  to  Icarn  tho  dcath  of  Col.  Aimé  Laussedat,  a  distinguished  hono- 
rary  membcr  of  the  club,  after  u  short  illness  of  i)nly  six  days.  Although 
eightynine  years  old,  he  had,  during  the  preceding  summer,  made  what  he 
called  a  pleasure  trip  to  Italy,  but  which  aetually  was  a  visit  to  the  scientifio 
establishments    and    an   investigation  of  their  work.    The  fatigue  of  the  trip 
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proved  too  much  for  liim  and  shortly  aftor  his  return  he  becaine  seriously 
ill.  A  j^oud  long  rest  at  liis  coimtiy  place  restored  his  health.  Foeling 
quite  Htrong,  lie  came  back  to  his  Paris  résidence  for  taking  part  in  a  vote 
at  the  academy  of  Sciences;  he  had  aiso  arrauged  lo  givo,  ou  March  24th, 
a  lectnre  in  whieh  partienlar  mention  Avas  to  bo  made  of  Canada  and  of 

the  honour  conferred  npon  him  by  giving  his  iiame  to  one  of  tho  llocky 
Mountain  peaks.  Alas  !  six  days  before  the  date  of  the  lecture,  tho  récent 

illness  had  retui'ned  and  carried  him  away. 
Born  in  1810,  Laussedat  was  admilted  to  the  Ecole  Polytechnique 

ill  is.'iS,  graduating  in  1840  as  an  officer  of  eiigineers.  As  captain  of  en- 

giiieers,  he  was  detailed  in  ISlii  — 1848  to' survey  the  Pyrennées  mountains 
in  connection  with  the  franco-  spanish  boundarj''.  It  was  while  making  this 
survey  that  he  conceived  the  idea  of  the  application  of  perspective  to  sur- 
veying.  his  perspectives  being  drawn  by  means  of  a  caméra  lucida  of  his 
own  invention.  After  the  diseovery  of  photography,  the  method  developed 

into  photographie  surve3'ing,  or,  as  it  is  now  called,  photogramnietry. 
From  185(3  to  1870,  he  was  professer  of  astronomy  and  geodesy  at 

the  Ecole  Polj'technique,  commissioner  for  the  fianco-german  boundary  in 
1871  —  1873,  director  of  studies  at  the  Ecole  Polytechnique  in  1S7!t — 1881, 
and  from  1S81  to  1900  director  of  the  Conservatoire  des  Arts  et  Métiers, 
the  trench  counterpart  of  the  South  Kensingtion  muséum.  Ile  was  Grand 
Cross  of  the  Légion  of  Honour,  Colonel  of  Engineers  and  a  member  of  the 

Academy  of  Sciences.  The  list  of  Scientific  Societies,  french  and  i'oreign, 
who  considered  it  an  honour  to  enroll  him  as  a  member  and  were  prend 

to  hâve  him  as  président  or  vice-président,  is  too  long  to  be  repro- 
duced  hère. 

He  was  best  known  as  the  father  of  photogramnietry.  He  was  first 
to  lay  ont  the  principles  of  the  art  and  to  indicate  its  ajiplications.  llis 
papers,  published  in  1854,  185!)  and  1864,  contain  a  full  treatment  of  tlio 
subject  and  little  bas  been  added  to  his  methods  since  their  publication. 
It  was  in  Canada  that  photogramnietry  received  its  first  practical  and 
extensive  application.  Laussedat  lived  long  enough  to  see  it  adopted  in 
many  countries,  but  Canada  had  always  a  warm  place  in  his  heart.  The 
trees  and  plants  of  the  Canadian  Rockies,  which  he  owed  to  a  délicate 
attention  of  our  président,  were  shown  with  ])ride  to  cvery  visitor  to  his 
park  and  were  the  object  of  spécial  care. 

lie  was  a  most  distiuguished  scientist  and  au  iudefatigable  worker. 

Ile  luis  contributed  inuumerable  articles  to  scientific  papors  and  |)eriodi- 
cals;  he  was  a  favourite  lecturer  and  the  author  of  a  large  nuniber  of 
books.  One  of  his  last  Works,  „Researches  on  tojjograpliic  instrunuMits, 

methods  and  drawing",  a  masterly  treatise  of  950  pages,  large  octavo,  was 
written  and  published  after  he  was  eighty  years  old.  U|)  to  his  last  daj', 
he  niaintained  an  active  corrcspondence  with  liis  numerous  frieuds  and 

admirers  in  Ei-ance  as  well  as  abroad. 
Few  meu  in  France  hâve  .lieen  so  imich  in  the  jinblic  eyc  as  Laus- 

sedat.    lie    counted   among    his   friends  almost  evory  frenchman  who  had 
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becomc  prominent  cither  as  a  sciontist,  a  literatcur,  an  arlist  or  other- 
wise.  An  optimist  and  an  enthusia.st,  lie  was  one  of  thoso  fcw  fortunate 

bcings  who  can  see  only  tim  briyht  sidc  of  liuman  nature;  to  hear  bim, 
his  friends  were  perfection,  and  ail  Ihat  lie  knew  of  them  was  to  their  ad- 
vantajre. 

A  staunch  rcpublicari,  like  most  of  the  graduâtes  of  the  Ecole  l'oly- 

techniquo,  he  was  so  shocked  by  the  ,.coup  d'état'  when  Napoléon  III  fr»r- 
cibly  dissolved  parliament  and  seized  the  tlirone  tliat  he  tendered  his  ré- 

signation to  his  friend  Marshal  Vaillant,  one  of  the  new  emperor's  ministers. 
Vaillant  knew  Laussedat  and  appreeiated  his  immense  talent:  he  dissuaded 

liim  l'rom  this  rash  step. 
In  September  1852,  he  married  a  Miss  Bruel.  The  coming  elash  bet- 

ween  Austria  and  the  allied  armies  of  France  and  Italy  was  already  fore- 
seen.  Of  a  practical  turn  of  mind,  Laussedat  thought  that  this  was  a 

capital  opportunity  of  combining  business  and  pleasure  b}'  selecting  for  the 
wedding  trip  the  probable  scène  of  the  struggle,  the  Austrian  province  of 
Venetia.  It  so  happened  that  in  their  rambles,  the  couple  came  to  the 
neighbourhood  of  fortifications:  the  unfeeling  Austrian  police  pretended 
that  their  behaviour  was  suspicions  and  rudely  interruptsd  the  honeymoon 

by  clapping  them  in  jail.  IIow,  before  being  searched,  Laussedat  man- 

aged  to  get  i-id  of  his  surveying  instruments  and  how  he  demonstrated 
that  he  and  his  wife  were  just  innocent  tourists,  is  another  story.  They 
were  eventually  released,  but  not  without  a  gentle  hint  to  clear  out  before 
the  authorities  had  time  to  change  their  mind.  The  resuit  of  this  early 

expérience  for  Mrs.  Laussedat  was  a  deep  rooted  conviction  that  her  hus- 

band's  zeal  and  impulsive  tempérament  might  at  times  carrj'  him  too  far 
and  henceforth  she  always  took  care  to  counsel  prudence  and  circum- 
speetion. 

But  there  is  no  watchfulness  so  constant  that  it  will  never  relax  and 

it  might  do  so,  for  instance,  just  as  a  balloon  ascension  was  preparing  for 
the  elucidation  of  some  obscure  point  of  meteorology.  Who  could  resist 
such  a  temptation?  Surely  not  Laussedat,  and  could  any  one  be  blamed 

if,  after  a  rough  landing  he  had  to  be  placed  in  the  doctor's  hands? 
The  lovable  nature  of  the  man  was  best  appreeiated  in  the  intimaey 

of  his  home.  Those  who  hâve  had  the  good  fortune  to  onjoy  the  hospitality 

of  his  beautiful  country  place,  ,The  priory"  remember  him  as  a  delightful 
conversationalist.  Having  known  personally  ail  the  prominent  nien  of  his 
time  and  been  an  actor  in  most  of  the  great  events  of  french  contemporary 

histor}',  he  had  an  inexhaustible  fund  to  draw  upon.  To  liston  to  him 
telling  his  réminiscences  of  men  and  things  and  explaining  what  had  taken 
place  behind  the  scènes,  was  a  treat  never  to  be  forgotten. 
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Règlement  du  concours  pour  le  prix  de  la  section  Laussedat 

de  la  Société  française  de  Photographie: 

1.  Un  concours  est  institué  sur  la  proposition  de  la  Section  Laussedat, 

par  la  Société  française  de  Photographie.  Pour  récompenser  l'auteur 
de  la  meilleure  méthode  et  des  meilleurs  appareils  de  photographie  aérienne. 

Les  photographies  devront  être  prises  avec  un  appareil  fonctionnant  auto- 

matiquement et  enlevé  à  un  minimum  de  100  m  au-dessus  du  sol  par  un 
engin  tel  que  cerf-volant,  ballon  non  monté  (libre  ou  captif),  fusée,  etc. 

2.  Pourront  prendre  part  à  ce  concours  tous  les  photographes,  ama- 
teurs ou  professionnels,  français  et  étrangers. 

3.  Les  épreuves,  pour  être  admises  à  concourir,  devront  représenter 

des  vues  de  la  terre.  Une  déclaration  signée  par  le  concurrent  devra  ac- 

compagner l'envoi  et  spécifier  dans  quelles  conditions  la  photographie  a 
été  prise.  Ces  détails  devront  être  annexes  à  l'épreuve  sous  forme  anonyme 
et  certifiés  exacts  par  vue  déclaration  signée  renfermée  dans  l'enveloppe 
cachette  (voir  art.  9). 

4.  Un  jury  spécial  décidera  si  les  épreuves  présentées  remplissent  les 

conditions  ci-dessus  indiquées  et  si,  par  conséquent,  elles  pourront  être 
admises  au  concours. 

5.  Les  épreuves  pourront  être  de  tous  formats,  tirées  sur  papier  (jucl- 
quonque  ou  sur  verre,  mais  tirées  directement  du  cliché;  elles  pourront 

cependant  être  accompagnées  d'épreuves  agrandies  dans  le  format  qui  doit 
servir  à  la  restitution.  On  donnera  deux  épreuves  directes  de  chaque  cliché 
dont,  au  moins,  une  non  montée.  Les  épreuves  stérêoscopiques  seront  ad 

mises  et  aussi  les  épreuves  sur  verre,  ces  dernières  lorsqu'elles  serviront 
pratiquement  au  procédé. 

6.  Le  nombre  des  éj)reuve.s  que  pourra  présenter  un  même  concurrent 

n'est  pas  limité,  mais  ne  pourra  être  inférieur  à  quatre  vues  simples  ou 
quatre  vues  stéréoscopiques. 

7.  Les  deuxièmes  épreuves  non  montées  resteront  la  propriété  de  la 

Section  Laussedat  de  la  Société  française  de  Photographie,  (jui  les  clas- 
sera dans  ses  archives,  afin  de  permettre  aux  membres  de  la  Société  de  les 

consulter. 

».  Les  envois  devront  i)arvenir  francs  de  port  au  Secrétariat  do  la 
Société  française  de  Photographie,  51,  rue  de  Clichy,  Paris,  avant  le  .30.  juni 
1910.  Ils  porteront  la  mention:  Concours  de  la  Section  Laussedat. 

0.  Les  envois  ne  devront  présenter  aucune  indication  d'origine;  ils 

seront  accompagnés  d'une  enveloppe  sur  laquelle  on  aura  inscrit  une  devise 
ou  un  pseudonyme  (iuelcon(iue.  A  l'intérieur  de  cette  enveloppe  se  trou- 

veront le  nom  et  l'adresse  du  concurrent  avec  une  déclaration  signée  de 
lui,  certifiant  que  les  photographies  sont  entièrement  son  oeuvre,  qu'elles 
ne  sont  pas  des  reproductions  de  dessins  ou  d'autres  photographies,  et 
qu'elles  ont  été  prises  avec    une    chambre    construite    par    tel    ou    tel.     Los 
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enveloppes  ne  seront  décachetées  ([u'après  le  classement,  en  présence  du 
jury.  Les  concurrents  devront  reproduire  au  dos  de  leurs  envois  la  devise 

ou  le  pseudonyme  qu'ils  auront  adopté. 
10.  Pendant  les  six  mois  qui  suivront  la  clôture  du  concours,  la  So- 
ciété française  de  Photographie  aura  seule  le  droit  de  publier  les  oeuvres 

primées. 
11.  Les  récompenses  seront  décernées  aussi  tôt  après  la  fermeture  du 

concours  par  un  jury  spécial  dont  les  noms  seront  publiés;  le  jury  devra 
comprendre  10  ou  12  membres  et  sera  constitué  par  les  soins  de  la  Société 

française  de  Photographie;  celle-ci  devra  chercher  à  y  faire  aussi  figurer 
des  membres  des  diverses  sociétés  que  la  question  peut  intéresser,  telles, 

par  exemples,  la  Commission  scientifique  de  rAéro-Club  de  France,  la  So- 
ciété française  de  Navigation  aérienne,  la  Société  de  Topographie  de  France 

et  également  aussi  le  Service  géographique  de  l'Armée  et  le  Service  hydro- 
graphique de  la  Marine. 

12.  Le  jury  pourra,  s'il  le  juge  nécessaire,  demonder  communication 
des  clichés  et  de  l'appareil  employé. 

13.  Il  sera  décerné  comme  premier  prix  une  médaille  d'argent,  de 

Roty,  à  l'effigie  du  colonel  Laussedat  et  cinq  cents  francs  en  espèces. 
14.  Un  second  prix  comprendra  une  médaille  de  bronze  semblable 

à  la  précédente  et  cent  francs  en  espèces. 
15.  Dans  le  cas  où  les  envois  seraient  jugés  insuffisants,  le  jury  pourra 

soit  reporter  la  totalité  du  premier  prix  (médaille  et  espèces)  à  un  autre 
concours  qui  aura  lieu  un  an  après,  soit  diviser  le  prix  en  deux:  250  Fr. 
à  attribuer  pour  le  concours  de  1910,  et  250  Fr.  pour  le  concours  de  1911. 

L'attribution  de  la  médaille  d'argent  serait  alors  réservée  jusqu'au  second 
concours  et  le  jury  chargé  de  décider  si  elle  devra  être  jointe  au  prix  de 

250  Fr.  attribué  au  lauréat  de  ce  concours  ou  à  celui  de  l'année  pré- 
cédente. 

Il  pourra  encore  être  distribué  dans  un  même  concours  deux  prix 
de  250  Fr.;  dans  ce  dernier  cas,  le  jury  aurait  la  faculté  de  joindre  la 

médaille  à  l'un  de  ces  deux  prix. 
16.  Si  un  même  photographe  fait  plusieurs  envois  i)ortant  des  devises 

ou  des  pseudonymes  différents,  l'un  deux  seulement  pourra  être  primé. 
17.  Une  exposition  publique  des  oeuvres  des  lauréats  et  les  appareils 

photographiques,  si  le  lauréat  le  désire,  aura  lieu  après  le  concours,  dans 
le  local  de  la  Société  française  de  Photographie. 

18.  Aucune  épreuve  ne  pourra  être  retirée  de  l'exposition  avant  sa 
clôture. 

19.  Les  photographies  et  les  appareils  seront  à  la  disposition  de  leurs 

l)ropriétaircs  aussi  tôt  après  la  clôture  de  l'exposition.  Les  photographies 
mm  réclamées  sous  un  délai  de  trois  mois  après  la  fermeture  de  l'exposition 
deviendront  la  propriété  de  la  Société  française  de  Photographie. 

20.  La  Société  française  de  Photographie  s'engage  à  prendre  le  plus 
grand  soin  des  envois  qui  lui  seront  faits,  mais  elle  n'assume  aucune  res- 
pensabilité  en  cas  d'incendie,  de  vol  ou  d'acci  deux  quelconque. 
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21.  Les  concurrents  déclarent  avoir  pris  connaissanco  du  royiomeiit 

du  concours  et  y  adhérer  «ans  réserve. 

Les  concurrents  devront  donner  In  plus  de  renscignoments  possibles 

sur  la  désignation  du  sujet  représenté,  la  date,  l'heure,  les  conditions 

atmosphéri(iues,  le  type  d'objectif  employé,  le  diaphragme,  la  distance  focale, 

le  type  d'obturateur,  le  temps  de  pose,  l'altitude,  l'inclinaison  de  l'axe 
optique  par  rapport  à  la  verticale  etc ,  soit  le  plus  de  renseignements 

possible  d'ordre  topographique. 

23.  Toutes  les  difficultés  (jui  pourront  s'élever  au  sujet  du  concours 

ou  de  l'exposition  seront  tranchées  sans  appel  par  le  jury. 

24.  Pour  l'appréciation  de  la  valeur  relative  des  appareils,  éi)reuve  et 
restitutions  topographi(iues  présentées,  le  jury  tiendra  coini)te  des  condi- 

tions diverses  à  enregistrer  et  qui  sont  les  suivantes  (indéi)endammeiil  de 

la  régularité  et  de  la  siireté  du  fonctionnement): 

L'enregistrement  automatique  des  angles  de  l'axe  oi)ti(iue  et  de  déver- 

sement, ainsi  que  de  l'altitude. 

Il  sera  également  tenu  compte  du  poids  de  l'appareil  et  de  ses  acces- 
soires en  relation  avec  le  format  et  la  distance  focale. 

2;i.  Les  concurrents  ayant  adhéré  au  concours  pourront,  sur  demande, 

consulter  à  la  Bibliothèque  de  la  Société  française  de  Photographie  les 

Ouvrages  spéciaux  relatifs  à  la  question.  Une  liste  bibliographique  sur  ce. 

qui  a  déjà  été  foit  dans  cet  ordre  d'idées  sera  mise  à  leur  disposition. 
Anmerkung.  EmilWenz,  ein  duroh  seine  photographischen  Arlieiten  verschiedenor 

Art  hervorrao^endes  Mitglied  dor  Société  française  de  Pliotographie,  liât  Ende  1908  dcn 

Betrag  von  500  Fr.,  den  er  als  l'reis  fur  die  mit  seinem  Apparate  erlialtenen  âuSerst  gclun- 
Konon  DraL'henaufnahmcn  erlialten  hat,  der  Sektion  Laussodat  ïiir  einon  l'rois  zur  Ver- 
fùgung  gostellt    mit    der    Bestimniung,    dalJ  dersclbo   fiir  Uallniiaufuali'iien  vorlielien    werdc. 

Graf  de  la  Baume-Plu vinel  widnietc  100  Fr.  fur  denselben  Zweck  und  die  Witwe 
des  Obersten  Laussedat  iibermittelte  zu  dem  gleielien  Zwecke  der  Jury  eine  silbernc  Médaille 
init  dcm  Bildnisse  Laussedats,  das  von  dem  bekannten  Kûnstler  Roty  graviert  wurdc. 

Die  Bewerbung  um  den  ausgesetzten  l'reis  wurde  liis  Ende  Juni  1!)I2  vcrlângcrt.. 

Kleinere  Mitteilungen. 

Prof.  Dr.  Karl  Koppe  i.  Kail  Koiipe  iat  am  !i.  Jiinncr  IHll  /u  Soosl 
in  Westfalen  geboren,  wo  sein  Vater  K.  Friedr.  Aug.  Koppe  als  Protbsaor  ilcr 
JMathematik  und  Physik  an  dem  dortigeii  Gymiiasium  wirktc  uml  durcli  seinp 
vortrefFlichen  inathematischeii  Lebrbûcher  in  DcutscLland  bekaniit  war.  Jvi>|i|ip 
studierto  im  Jahre  1864  in  Bonn  und  von  ISiiô  bis  1S(;«  an  ilcr  Bauakademie  in 

Berlin.  Nacli  absolvleiien  technisclien  Studien  trat  er  als  Ingénieur  in  den  Dienst 
der  Kheinischen  Eisenbahii  und  batte  vielfacli  Gelegenheit,  lelirreiche  Eisoii- 
bahnvorai'beJten   zu  uiachen. 

lin  Jahre  1872  iibernalnii  er  die  Loitung  lior  fj;eodîitisi'hen  Arbeiten  am 
Llotthard-Tunnel;  er  erledigto  sich  diesor  scliwierigen  und  voranUvortungsvollon 
Aufgabe  in  gliinzendor  Weise  und  aus  seinen  einschlagigcn  J'ublikationon 

liekommt  man  ein  klarcs  Bild  l'iber  die  Anlage  und  llurt-hlulirung  der  geodii- 
tiscLen  Arbeiten   und   iiber  die  Reaultate,  die  erzielt  woi'don  sind. 
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Von  grofiem  Interesse  siiul  Koppes  Arbeiten  iiber  das  Haarhygrometer 
und  seine  grûndlichen  Studien  ùl.er  Aneroidbarometer  und  ihre  Vcrwendung  zur 
HôhenmessuiiiT. 

Die  Berufung  Koppes  zum  Lehrer  der  Geodasie  an  die  herzogl.  technisclie 
Hochschule  zu  Braunschweig  fiiUt  in  das  Jahr  1881;  Koppe  widmete  sicL  mit 

groCer  Liebe  und  Hingebung  dein  Lehramte  und  eri'reute  siiL  allgemeiner,  groCer 
13eliebtheit    bei  seinen  Kollegen   und  bei  der  Studentenschaf't. 

Koppe  beirann  Mitte  der  Achtzigerjahre  sich  mit  der  Photogrammetrie 
tlieoretisch  und  praktisch  zu  befassen;  der  Mechanilier  Randbagen  in  Hannover 
baute  nach  seinen  Angaben  einen  vorzûglicben  Pbototheodolit  und  im  Jabre  1888 
erschien  bei  Schwier  in  Weimar  sein  grundlegendes  Werk  :  Die  Pboto- 
grammetrie  oder  Bildmeijkunst.  Prof.  Koppe  setzte  seine  photograinme- 
trischen  Studien  fort  und  als  Frucht  seiner  Forschungen  sind  anzusehen  die 
Priizisionsphotogrammetrie,  die  wohldurchdacbten  Phototheodolite,  welche 

im  mathematisch-mecbanischen  Institute  von  Giinther  nnd  Tegetmeyer  in 
Braunscbweig  tadellos  ausgefûhrt  worden  sind  und  das  veriiienstvolle  Werk: 
Die  Pbotogrammetrie  und  die  internationale  Wol  ken  inessuug.  Vie- 
wcg,    Braunscbweig   1897. 

Irii  Jahre  1893  wurde  Kop]>e  in  die  wissenschaftliche  Konimission  fur  den 
liau  einer  Jungfraubabn  gewiihlt;  er  fùhrte  mit  seineu  von  Gûnther  hergestellten 
Jnstrumenten  eine  photogranimetrische  Prazisionsaufnahme  aus.  welclie 
die  fiir  den   Bau  erforderlicben  Hôbenpliine    lieferte. 

Er  zeigte,  mit  welch  groUem  Vorteile  das  pbotogramnietriscbe  Vei'faliren  in 
den  Dienst  der  internationalen  Wolkenbeobacbtung  gestellr  werden  konne  und 
verwendete  eine  sinnreiche  Méthode  zur  Plattenausmessung  durch  dan  Objektiv, 

welcbe  es  ermoglicht  mit  Heranziehung  eines  Hilfsfernrobres  Horizontal-  und 
Hohenwinkel  unmittelbar  im  WinkelmaBe  zu  erhalten. 

In  den  letzten  Jabren  seiner  lebramtlichen  Tatigkeit  und  aucL  im  Ruhestande, 
in  den  er  im  Jahre  1904  nach  23jahriger  Lehrtiitigkeit  trat,  beschiiftigte  sich 
Koppe  intensiv  mit  topographischen  Studien  und  ilirer  Verwendung  fiir  den 
Eisenbahnbau. 

Uni  die  Kartographie  Braunschweigs  hat  sich  Koppe  namhafte  Verdienste 
erworben. 

Den  Abend  seines  arbeitsreichen  Leben.'<  verbracbte  Koppe  zu  Kônigstein 
am  Taunus:  am  10.  Dezember  1910  verschied  er  in  Kiiln  am  Hhein,  \vo  er  iirzt- 
licben  Rat  sucbte. 

Nachsteheud  folgen  die  Arbeiten  photogrammetrischen  Tnluiltes.  die  Ko|)pe 
verfaUt  hat: 

Bûcher: 

1.  Die  Photogrammetrie  oder  BildmeUkuust.  Schwier,  Weimar   18.S9. 
2.  Photogrammetrie    und     internationale    Wolkenmessung. 

Vieweg,  Braunscbweig  1897; 

J  ou  rnalabhandlungen  finden  sich  in  der  „Schweizorisciien  Bauzeitung''. 
im   „Globus"   usw. 

Ein  gelungenes  Portràt  von  Oberst  Laussedat.  Im  „Uulletin  de  la 

Société  franc;ai.^e  de  Photographie"  vom  Juli  1910  tindet  sich  ein  aus- 
gezeichnetes  Portriit  des  Begrunders  dei-  Photogrammetrie,  Oberst  A.  Laussedat, 
des  ehemaligen  Priisidenten  der  Société  française  de  Photographie,  welches 
naoli  einem  Klischee^  von   Piron   durch  den   (iraveur  Dujardin   hergestellt  wurde. 

Verehrer  Laussedats  werden  iiuf  dièses  Portriit  ganz  besonders  aufmerksam 

gemacht. 
Auszeichnung    auf    der    Jubilëums-Verkehrsausstellung    in    Buenos- 

Aires.    Das    k.    u.   k.    ;\iilit;irgeogiM|iiiisi'hu    lii.Hlitut    in  Wii-ii    IjmI    uiif  .1er   .1  iilrihiums- 
\  erkehrsaussiellung    in   Buenus-Aires   einu   uruliere  Aiizahl   vou    Kartenwerkcu   aus- 
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gestellt,  welclie  die  im  Institnte  verwendeten  Methoden  der  Herstellung  der 
Karten,  die  Reproduktion  derselben  usw.  nach  den  Berichten  der  Fachblàtter  iu 

lehrreicher  und  zugleich  imponierender  und  glânzeiider  AYeise  den  Besuchern  vor- 

fûlirten.  Die  JuiT  hat  dem  k.  u.  k.  Militargeoorraphischen  Institute  in  Wien,  aut' 
dessen  Leistungen   Osterreich  stolz  sein  kann,  den  Grand  prix  zuerkannt. 

Selbstredend  kamen  gelegentlich  dieser  Exposition  die  Kartenwerke  zur 

Démonstration,  bei  welchen  die  photographische  MeÛknnst  inshesondere  zur  natur- 
tieuen  Darstellung  des  Hochgebirges  mit  Erfolg  mitgewirkt  liât.  Aucli  waren  die 
stereopbotogrammetrischen  Arbeiten  von  der  Ortlergruppe  ausgestellt.  welche  mit 

dem  Stereo-Autograph  des  k.  u.  k.  Oberleutnant  E.  v.  Orel  hergestellt  worden 
sind  und  die  bereits  bei  der  Internationalen  photographischen  Aus- 
stellung  in  Dresden  1909  ganz  besonderes  Interesse  der  Fachkreise  erregt 
haben. 

Forschungsreisen  in  die  SiJdpolargebiete.  Es  ist  nicht  unbekannt,  daU 
in  Deutscbland  eine  Autarktisehe  Expédition  in  Vorbereitung  sicb  befindet; 
am  3.  Jiinner  d.  J.  fand  uuter  dem  Vorsitze  des  Prinzen  Heinrich  von  Preulien 

im  Generalstabsgebiiude  zu  Berlin  die  koustituieronde  Versammlung  des  Komitees 

t'ùr  die  Filchnersche  Siidpolarexpedition  statt. 
Auch  in  Australien  werden  von  zwei  Reisegetahrteu  Shackletons: 

F.  Mackay  und  dem  Geologen  D.  Mawson  Vorbereitungen  getroffen.  um  zur  Er- 

t'orschung  des  Siidpolargebietes  in  zwei  getrennten  Expeditionen  auszui'aliren. 
Es  unterliegt  keinem  Zweifel,  da(3  die  Photographische  Melikunst  zur 

raschen  Vermessung  eminente  Vorteile  bieten  miiûte,  ebenso  wie  sie  zu  Positions- 
bestimmungen  mit  Xutzen    herangezogen  werden  kônnte. 

Geschultes.  erfahrenes  Personal  mulSte  entschieden  im  Dienste  der  Ver- 

messung tiitig  sein   und  wûrde   l'berraschendes  leisten. 
Astronomische  Ortsbestimmung  im  Ballon.  Die  Frage  der  Bestimmung 

des  Ortes  eines  Luf'tballons  ist  nicht  nur  fiir  die  Luftschif'fahrt  als  solche,  sondern 
fur  die  Vermessung  ans  dem  Luftschitt'e  von  der  alIergroBten  Bedeutung.  Es  ist 
daber  gewili  von  Interesse,  wenn  nachfolgend  auf  die  Bestrebungen,  don  Ballonort 

aui'  astronomiachem  Wege  festzulegen.  hingewiesen  und  aut'  die  einsohlagige  Lite- 
ratur  aufmerksam  gemacht  wird. 

Das  grundlegende  Buch  zuni  Studium  dieser  Frage  ist:  Professor  Dr. 
A.  Marcuse:  Astronomische  Ortsbestimmung  im  Ballon.  Berlin    1909. 

Ferner  sind  anzufûhren   die  Journalabhandlungen: 

1.  A.  Marcuse:  Navigation  in  der  Luft  in  ..Aeronautische  Mitteilungen"  1907. 
2.  K.  Schwarzschild:  „lJber  einen  Transformator  zur  Auflôsung  sphiirischer 

Dreiecke,  besonders  fiir  Zwecke  der  Ortsbestimmung  im  Ballon"  in  .ZeitschrilV 
fiir  Instrnmentenkunde'    1910. 

o.  A.  Brill:  ,Ein  Beitrag  zur  Astronomischen  Ortsbestimmung  im  Ballon'' 
iu   ̂ llla — Wochenrundschau"    1910. 

4.  0.  Voigt:  ,Ein  Beitrag  zur  astronomischen  Ortsbestimmung  im  Ballon'' 
iu    ̂ Luftschiffahrt,   Flugtechnik  und  Sport'    1910. 

5.  A.  Leick:  ,,Zur  astronomischen  Liingenbestimmung  im  Ballon"  in  ,lllu- 
strierte  aeronautische  Mitteilungen'"   1910. 

6.  V.  Kobbe:  ,Uber  astronomische  Ortsbestimmung  im  Luftschiff"  in  „An- 
nalen  der  Hj'drographie''    1910. 

7.  E.  Kohlschiitter :  „Einlieitliche  Methoden  fiir  die  astronomische  Orts- 

bestimmung im  Ballon"  in   „Annalen  der  Hydrographie"  1909   und  das  Tafelwerk: 
8.  Schwarzschild  und  Birk:  Tat'eln  zur  astronomischen  Ortsbestimmung  im 

Ballon    bei   Naolit,   Gôttingen.    \'iTlai:    \'andenhook    i^i:    Kuprecht. 
Enquists  Gletscherforschungen  in  Lappland.  Oer  Amanuensis  Fr. 

Enquist  hat  von  Mitte  Juli  bis  Mitte  August  1910  mit  Unterstiitzung  des 

Hedin-Fonds  dei-  Schwedischen  Cieograpliischen  Gesellsdiaft  oine  Aufnahme  der 
Gletacherwelt  des   Kcbnekaise,    des  hOchsten   Gipfels  von   Schweden,    mittels  der 
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Photograinmetrie  ausirefiilirt  und  sieben  Gletscher  des  Kebnekaise  und  vier  Gletscher 
des  Kaskasatjâkko  verniesscn.  Die  wichtigsten  Hohen  warden  auch  mit  Aneroiden 
und  Ka])thermometern  ermittelt.  Zuglcich  wurden  die  Veriinderungen  in  der 
Ausdehnung  der  Gletscher  seit  18!i7  und  1908  festgestellt,  deren  Ruckgang  bis 
zu  30  M  betrilgt.  AuCer  rein  topographisclien  Aufiiahmen  wurden  Fntersuchungen 
der  Endmorànen   und  ibrer  Verteilung  angestellt. 

Stereophotogrammetrlsche    Aufnahmen    f(jr  Trassierungszwecke    in 
Bosnien.  Vor  nahezu  2(1  .lahren  wurde  der  Plan  vielf;icli  in  don  Tages-  und 
Fachbliittern  besprochen,  wonach  eine  zweite  Balinverbindung  des  dalmatini.schen 

Hinterlandes  Bosniens  und  der  Herzegowina  mit  der  Adria  in  wirtschai'tlicher  Be- 
ziehung  von  der  grôCten  Tragweite  erkauut  wurde.  Und  bereits  in  der  ersten  Halftc 
der  Neunzigerjahre  des  verflossenen  Jahrhunderts  wurden  generellc  Trassenstudien 
von  Bugojno  liber  Kupres  nach  Arzano  durehgefiihrt;  zu  einem  Balinbaue  kam 
es  aus  verschiedenen  Griinden  uicht.  In  den  letzten  Jahren  beschaftigt  sich  neuer- 
dings  die  ôsterreicliische  und  ungarische  Regierung  sowie  die  bosnische  Landes- 
regierung  mit  dieser  wichtigen  Bahnlinie.  Ini  verflossenen  Sommer  hat  behôrdiicb 
autorisierter  Geometer  S.  Truck,  zwischen  Bugojno  am  Vrbas  und  Arzano  aus- 

gedehnte  tachj-metrisoh-stereophotogrammetrische  Aufnahmen  ausgefiihrt.  auf  Grund 
welcher  nunmehr  die  Trassenstudien  abgeschlossen  werden  sollen. 

Das  Terrain  jener  Gegenden  ist  fur  eine  kombinierte  Méthode:  Stereophoto- 
grammetrie  und  Tachymetrie  wic  geschaffen  und  es  freut  und  gereicht  uns  zur 

(îenugtuung,  dafi  sich  die  einzig  richtige  Erkenntnis  Bahn  bricht,  daC  es  unbe- 
dingt  ausgeschlossen  ist,  ausschlieClich  stereophotngrammetrisch  eine  Terraiu- 
aufnahme  fvir  Trassenstudien  liewidtigen  zu  konnen.  Nur  dureh  eine  ùberlegte 
Ivombination  der  Tachymetrie  mit  der  Stereophotogramraetrie.  web^he  sich  auf 
eine  entsprechende  Anzalil  von  Kontrollpunkten  stiitzt,  kann  ein  brauchbares 
Elaborât  fur  den  trassierenden  Ingénieur  gewonnen  werden. 

Freiheit  der  Photographie  in  Ôsterreich  in  Gefahr.     In  allen  Kultur- 
staaten  gilt  die  Photographie  mit  Rocht  als  Kunst  und  deninacli  als  freies  (Tcwerbe, 
ihr  kommt  ein  kùnstleriscber  und  wissenschaftlieher  Charakter  zu,  welcher  ihr 
unbedingt  hohere  Rechte  als  dem  gewôhnlichen    Handwerke  verleiht. 

Seit  Jahr  und  Tag  arbeitet  ein  groCer  Kreis  von  Photographen  Usterreichs, 
gestûtzt  von  machtigen  und  einfluBreichon  Faktoren  mit  unermûdliclien  Eifer  daran. 

die  Photographie  im  Verordnungswege  als  handwerksmaCiges  (iewerbc  zu  dekla- 
rieren,  wodurch  die  Freiheit  der  kùnstlerisehen  und  wissenschaftlicheu  Photo- 

graphie sowie  die    Interessen    der   Industrie    in  hohem    MalJe   bedroht    erscheinen. 
Die  Photographie  bat  sicli  seit  ihrer  Erfindung  dureh  Dagucrre,  welciier 

ein  Maler  war  und  dessen  Erilndung  von  der  franzôsisclien  Regierung  ûber  Antrag 
franzôsischer  Akademiker  angekauit  und  fur  die  ganze  Welt  freigcgebeu  wurde. 

nur  durch  Arbeiten  von  Physikern.  ("hemikern,  Technikern.  Kûnstlevn  und  Gelehrten 
iu  jeder  Richtung  entwickelt.  Die  Trockenplattc,  die  modernen  Kopierverfahren.  der 
Platindruck,  Gunimidruck,  die  Earlienphotographie.  die  Diapositiv-  und  Piojektions- 
[ihotographie  und  aile  unziihligcn  i)hoti)graphischen  Verfahren  stammen  bekanntlich 
von  Forschern,  die  mit  dem  Handwerke  absolut  nicbts  zu  tun  hatteu.  Ebenso 

steht  es  mit  der  Kunstphotographie.  Erst  durch  das  Eingreifen  von  Amateur- 
kûustlern,  deren  Betatigung  von  den  Berufsphotographen  sogar  heftig  bekampft 
wurde,  hob  sie  sich  zur  Hôlio  der  modernen  kiinstlerischen  Portriit-  und  Land- 
schaftsphotographie  cmpor. 

Ein  akadcmiscber  Maler,  ein  Architokt,  ein  Techniker  usw.,  bei  welchen  die 
Photographie  in  streng  objektiver  Weise  das  Auge  des  Forscliers  ersetzt.  ihuen 
Materiale  fur  ihre  Studien  liefert,  das  sie  sich  bis  heute  in  Osterreich.  wie  in 
allen  anderen  Kulturstaatcn  selbst  mit  ihrem  photographischeu  Apparate  beschaften, 
sollen  eventuell  nach  deiu  Wuusche  der  handwerksniaUigen  Photographen  eineu 

Befilhigungsnachwois  crworben,  l'iir  eine  Beschaftigung,  die  in  allen  Staateu  mit Recht  als  Xunst  und   denmach  als   froics  (iewerbe  behundelt  wird. 
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Die  PIiotogra]iliie  ist  in  freier  Entwicklung  groB  gewordeu,  sie  wird  sich  in 

der  ganzea  Welt  ini  freien  Wettbewerbe  ungestôrt  entwickeln  durfen,  nur  in 

(isterreich  soll  durcb  eine  zûnftlerische  Beschriinkung  die  wissenschaftliche,  kiinst- 
lerische  und  Amateurphotographie  unterbunden  und  die  akademisch  Gebildeten 

von  der  berufsmaUigea  Verwertung  ihrer  photographischen  Arbeiten  aiisgespent 
werden.  Es  wird  sich  in  Ôsterreich  wohi  kein  Minister  finden,  der  eine  solobe 

Verordmini;-    unterschreiben   wiirdc:   das   balt-en   wir   iur   ausgeschlossen. 

Vortrage  iiber  ,Photographische  MeRkunst"  auf  dem  ..internationalen 
Kongresse  fiir  Photographie  zu  Briissel  im  August  1910  ".  Es  siiid  liiei 
Vnrtriige  in   f'ranzosischer  Spraclie  gelialten   worden,   und  zwar: 

1.  La  McHrophotographic  au    ("aiiada  von   E.  Deville, 
2.  Photographie  aérienne  de  précision  von  Th.  Saconney,  capitaine  de 

(Ténio. 

3.  La  Topophotographie  von  C.  Tardivo,  Geniehauptmann.  von  welcben 
nafhtblgend  eine  Ivurze  Inhaltsangabe   gegebeu  wird. 

Ad.  1.  In  Kanada  hat  schon  Ende  der  Achtzigerjahre  die  Piiotogramuietrit» 
eine  ausgedehnte  praktische  Anwendung  gefimden;  es  wurde  ein  Areal  in  der 

Aii.sdehnung  von  Belgien  und  HoUand  photogrammetrisch  t'estgelegt.  Die  Arbeiten 
wiirden  ini  Jahre  1888  von  der  Katasterbehorde  (Service  du  cadastre)  ini  Pelsen- 

nebirge  begonnen,  wo  ein  Terrainstreit'en  von  60  bis  100  /.)»  Breite  aiifgenommen wurdo.  der  die  kanadische  Paciiicbahn  enthalt.  Die  Karte  wurde  unter  der  Leituiig 

der  Topographen  J.  M.  Artur  und  A.  O.  Wheeler  im  MaCe   1  :  GO.OOO  angefertigt. 
Die  interessanteste  Anwendung  der  Photogrammetrie  ist  diejciiige  y.iir 

Peststellung  der  Grenze  zwischen  Alaska  und  Kanada,  in  schwer  zugilng- 
lichen  Berggegenden,  die  stets  in  Nebel  gehiillt  sind  und  wo  der  Regen 

kauni  aufhiirt.  Die  Ingenieure  der  (.-frenzkonimission  haben  mit  Gescbick  die  schtine 
Zeit  benutzt  und  haben  in  drei  kurzen  Sommeru  lOOO  Icm  der  Grenze  festgelegt, 

wodurch  e.s  Kanada  môglich  war,  in  dein  Grenz.streite  mit  den  Vereinigten  Staaten 
einen  bedeiitenden  Teil  an  der  Kûste  des  pazifischon  Ozeaus  fur  Kanada  zu 

gewinneu  und  in  dem  folgendeu  Vertrage  die  Bcrgketten  als  natiirliche  Grenzen  zu 
wiilden.  Die  Méthode  der  photograpliischen  Aiifnahnie  war  die  vonOberst  Laussedat 

angegebene,  das  Vert'ahren  des  Rayonicrens  und  Schneidens  iméthode  de  l'inter- 
section). Man  darf  aber  nicbt  glaubcu,  wie  es  nuinche  Kritiker  tun,  daB  die 

](iiotographische  Aufnahmsmethode  ausschlieBlicli  zur  Anwendung  gelangte,  nein, 
die  kanadisclien  Vermessuugsingeuieure  wandten  sie  an,  wenn  sie  Vorteile  bot. 
Jede  Méthode  kommt  zur  Anwendung,  und  zwar  dort,  wo  sie  am  Platze  ist. 
Wenn  gesagt  oder  geschrieben  wird,  die  topographische  Aufnahine  in  Kanada 

wurde  auf  photogrammetrischem  Wege  ausgefûhrt,  so  raag  festgehalteu  wei'den, 
daU  hierbei   der  Photographie  die  Hauptrolle  zugefallen  ist. 

Ad.  2.  Die  Ausfiihrungcn  des  Capitaine  Saconney  liatten  den  Zweck,  ein 

von  diesem  Oilizier  erdachtes  Pri'izisionsverfahren  zu  erliiutern,  das  gestattet,  aus 
Photographien,  welche  mit  einem  auf  einem  Ballon  oder  Drachen  frei  be- 
festigten  ])hotogrammetrischen  Apparate  oriialten  werden,  topogra])bisclio  Karton 
herzustellen. 

Die  Schwierigkeiten,  welche  sicli  bei  Verwenduntr  von  jjliotographischeii 
Aeroaufnahmen  zu  geometrischen  Kongtruktiouen  bieten,  riiliren  davon  lier,  dalJ 
die  Kamera  O.szillationen  unterworfen  ist  und  daher  die  Bildobeno  in  jedom 

Augenblicke  ilire  Neigung  iindert.  Zu  diesem  Zwecke  ist  es  unbedingt  notwoudig, 
den  Grad  der  Schwingung  und  die  GruBe  der  Neigung  der  Kamera  im  Momentc 
der  Aulbahme  zu  kennen. 

Saconney,  der  sicli  schon  viele.Tahre  mit  der  Auswertung  der  Ballonauruabnu-ii 
fiir  topographisclie  Aufnalimen  besciiiiftigt,  hat  ein  Mittol  gefunden,  ans  den  pliotn- 
grafilii-sclien  Aufnahmen  aliein  clic  Neigung  der  oplisclien  Ac.hse,  bc/.ieliungsweise 
dio  Neigung  iler  nihlebene  aljzulfiton  ;  er  verwendcl  iiicrbei  das  Niveau  voii 
.1  ardi  n  net. 
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Das  erste  Mittel,  welches  Saconney  angibt,  zeigt,  wie  die  t-irenzec  der  Nei- 
gungen  der  eiTvahnten  Kamerabestandteile  bis  auf  eine  bestimmte  Genanigkeit 
ermittelt  werden. 

Die3  zweite  Mittel  lehrt,  wie  man,  sei  es  durch  Konstruktion  oder  durch 
Rechnung,  einen  genauen  Wert  fur  die  angefûhrten  Neigungen  erhalten  kann. 

Saconney  hat  dann  in  aeinem  Vortrage  praktischo,  von  ihm  durcligefiiihrte 
Aufnahmen  vorgefûhrt,  an  welchen  er  seine  Methoden  angewendet  hat.  Auf  die 
von  ihm  angegebene  Weise  ist  er  imstande,  tatsàchlich  Prâzisionsaufnahmen 
aus  dem  Ballon  oder  einem  anderen  LuMahr^eug  fur  topographische  Zwecke  zu 

gewinnen. 
Ad  3.  Unter  Topophotographie  versteht  man  die  Verwertung  der  Photo- 

graphien  fur  topographische  Zwecke  ;  es  werden  die  Photographien  als  Hilfsmittel 
benûtzt,  nm  dem  Topographen  die  Moglichkeit  zu  bieten,  rasch  Messungen  mittels 

der  Photographien  zu  bewirken  und  die  topographische  Karte  mit  den  konven- 
tionellen  Zeichen  z»  versehen. 

Tardive  denkt  sich  eine  weit  groBere  und  tiefere  Ausnûtzung  des  photo- 
graphischen  Bildes,  es  soll  neben  einer  weit  grôûeren  Zabi  von  MaCeu  auch  noch 
dazu  verwendet  werden,  ein  getreues  Abbild  der  Erdoberfliiche  mit  allem  Détail, 
eine  Art  Portrât  des  Terrains  zu  geben. 

Auf  dièse  Weisp  betreten  wir  nach  Tardivo  ein  bedeutend  erweitertes  und 

praktischeres  Feld  der  Anwendung  fur  die  Photographie,  denn  unsere  Lânder  sind 
nach  allen  Richtungen  ausgemessen,  das  Militâr  und  die  Katasterbehôrden  haben 
ihre  Karten  angefertigt.  die  in  verschiedenen  MaCstâhen  hergestellt  werden  kônnen  ; 
es  kommt  daher  die  Topophotographie  in  dem  eingangs  angegebenen  Sinne 
nur  mehr  zur  Anwendung  bei  Aufnahmen  noch  nicht  vermessener,  unbekannter 
Gebiete,  wenn  es  sich  um  die  Vermessung  von  Transsibirien,  der  Kolonien  usw. 

handelt.  Die  Topophotographie,  wie  sich  dieselbe  Tardivo  denkt,  kommt  hin- 
gegen  auch  in  Gegenden  zur  Anwendung,  von  welchen  topographische  Karten 
bereits  vorliegen;  sic  iiefert  ja  ailes  Détail,  wie  es  sonst  keine  geodàtische  Aufnahnie 
bietet,  eine  genane  Terrainphysiognomie,  ein  getreues  Antlitz  der  Erde. 

Ein  derartiger  Versuch  wurde  von  Tardivo  mit  Erfolg  gemacht:  der  Lauf 
der  Tiber  wurde  auf  eine  Liinge  von  50  hu  aus  dem  Ballon  aufgenommen,  ebenso 
wird  die  archâologische  Zone  von  Rom  auf  dièse  Weise  in  einer  Karte  dargestellt. 

Auf  dem  Kongresse  wurden  Proben  der  Arbeiten  Tardives  in  Karten  expo- 
niert,  die  durch  ihre  Dimensionen  und  Schonheit  der  Darstellung  Bewunderung 

en-egl  haben. 
Internationale  Industrie-  und  Gewerbe-Ausstellung  Turin  1911.  — 

Wettbewerb  fUr  Photographie.  Der  GeschUftsaus.'îchuC  der  Internationalen 
Industrie-  und  Gewcrbeausstellung  von  Turin  hat  einen  groCen  Wettbewerb  fur 
Photographie  arrangiert,  der  in  den  Ausstellungsraumen  der  italienischen  Sektion, 

Gruppe  III:  ,,Die  Photographie  und  ihre  Anwendung"  wiihrend  der  Dauer 
der  Ausstellung  April — Oktober  zum  Austrag  kommen  soll. 

Die  Kategorie  dièses  Wettbewerbes,  welche  Interessenten  der  Photograni- 
metrie  tangiert,  ist:  Wissenschaftliche  Photographie,  fur  welche  von  dem 
mit  11.000  Lire  bemessenen  Betrage  ;i500  Lire  fiir  Preise  ausgeworfen  sind,  und 
zwar  entfallen: 

fur  anthropologische    und  Verbrecherphotographie  Lire  500 
„     Radiographie          „  500 
,     Mikrophotographie          ,  500 
,     Himmelsphotographie          „  500 
„    Photographien  aus  dem  Ballon    „  500  und 
,     stereoskopische  Photograpiiie  .  ....        ,  500 

III.  Ferienkurs  fiir  Stereophotogrammetrie  in  Jena.  Heuer  fanden  in  der 
Zeit  vom   24.  bis   29.  April   iu  Jena  zum  diitten  Maie  Vortrage  und  Demonstratiouen 

Arcbiv  fur  Fliotogrammctne.  16 
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ûber    Stereopliotogrammetrie    statt,    welche    wie    in    den    fruheren    Jahren    Dr.    0, 
Pulfrich  geleitet  hat. 

Wie  zu  erwarten  war,  hat  aueii  dieser  Kurs  eine  gute  Freqiienz  aufzuweisen, 

welche  eiu  sprechendes  Zeugnis  dafiir  liet'ert,  daB  die  Stereopliotogrammetrie  mit Recht  ihre  alte  Anziehungskraft  bewaLrt  hat. 

Literaturbericht. 

Lexikon  fur  Photographie  und  Reproduktionstechnik  (Chemi- 
graphie,  Lichtdruck,  Héliogravure  i.  Untei'  Mitarbeit  der  Herreu:  Fabriksleiter 
Th.  Bentzen,  Charlottenburg;  Professer  E.  Dolezal,  k.  k,  technische  Hochschule 
in  Wien;  Dr.  Gundlach,  Jena;  Schriftsteller  Fritz  Hanseu,  Berlin;  Dr.  med. 
Hartung,  Dresden  :  Hauptmann  a.  D.  Hildebrandt,  Charlotteuburg;  Dr.  W. 

Kosters,  Charlottenburg:  J.  Krilmer,  Wormersdorf;  Direktor  Dr.  Kuhf'ahl, 
Dresden;  Dr.  Marten,  Potsdam;  Dr.  jur.  A.  v.  Philipsl)orn,  Miinchen;  Dr.  W. 

Rheden,  Wien;  R.  RuB,  Miinchen;  Direktor  Hans  Schmidt,  Berlin -Lankwitz: 
H.  Silbermann,  Berlin;  Professer  Dr.  Sommerfeld,  Tubingen;  Fachlehrer  Hans 
Sporl,  Miinchen;  H.  Traut,  Miinchen;  Abteilungsvorstand  W,  Urban,  Miinchen; 
Fabriksleiter  H.  Wandrowsky,  Dresden;  Professer  Dr.  Wandollek,  Dresden; 
Redakteur  K.  W.  Wolf-Czapek,  Berlin  und  k.  k.  Ministcrialrat  Karl  Worel, 
Graz,  bearbeitet  und  herausgegeben  von  Professer  G.  H.  Emmerich,  Direktor  der 

Lehr-  und  Versuchsanstalt  fiir  Photographie,  Chemigraphie,  Lichtdruck  und  Gravure 
zu  Miinchen.  Mit  36  Tafeln,  entlialteud  249  Einzelabbildungen  und  414  Abbil- 

dungen  im  Texte.  Wien  und  Leipzig,  A.  Hartleben's  Verlag,  1910.  Preis 
1.',  K  =    12-50  Mark. 

Die  ungealinte  Entwicklung  der  Photographie,  welche  l}eute  auf  den  ver- 
scliiedensien  Gebieten  der  menschlichen  Tiitigkeit  bald  Lelirmeislerin  bald  unent- 
behrliche  Gehilfin  ist,  hat  aucli  eine  enorm  reiclihaliige  Paclilileratur  hervorgenifen, 
die  in  verschiedenen  Sprachen  niedergelegt,  das  Siaunen  der  Milwelt  erregen  muB. 

GewiB  hat  so  mancher  schon  den  Mangel  eines  Werkes  empfunden,  eine.'î  Nacli- 
sciilagebuches,  das  in  lexikalischer  .Vnordnung  das*  Gesamtgebiet  der  Liclitbild- 
kunst  beliandelt.  Das  Verdienst,  ein  seiches  Lexikon  der  Photographie 

gescliaffen  zu  liaben,  gebiilirt  dem  riihrigen  Direktor  der  Miinchner  Lehr-  und 
Versuchsanstalt  fiir  Photographie  Professer  Emmerich. 

Er  als  gcwiegter  und  er])robter  Fachmann  war  sich  der  Titanenarbeit  bewuBt, 
die  er  zu  vollbringen  hatte,  er  schreckte  vor  dieser  Arbeit  nicht  zuriick  und  seinem 
FloiBe  und  .seiner  Energie  dankt  nun  die  deutsche  I^iteratur  ein  Werk,  das  mit 

Fug  und  Recht  als  ein   „Standart-work"   bezcichnet  werden  kann. 
Professer  Emmerich  ist  es  gelungen,  fiir  die  Herausgabe  seines  Lexikons 

die  Mitarbeit  hervorragender  und  hingebungsvoller  Fachmiinner  zu  gewinnen;  wir 
lesen  in  der  vorstchenden  Liste  Miinner  der  Wissenschaft,  bedeutende  Vertroter 
der  Praxis  und  dor  Industrie. 

Wir  gehen   naehstehend   auf  den  Inhait  niihor  ein. 
Das  Emmerichsche  Lexikon  behandolt  folgende  Gebiete  loxikographiscli 

geordnet: 
Das  Atelier  (Bau  und  Einrichtung).  Die  Dunkclkamnior.  Piiotograi)hische 

Uhemie.  Kameras  fiir  Reise,  Sjiort,  Atelier  und  Re[iroduktion.  Bromsilbcr-(Telatine- 
verfahren  samt  Entwickler,  Fixierbiider,  Abschwiicher,  Vorstilrker.  Kollodium- 
Emulsionsverfahren.  Ferrotypverfahren.  Photographi.schc  Gptik.  EIcktrizitilt  iu  (1er 
Pliotographie.  Pliotographisches  Positivverfaliren.  Chroniatverfalircn.  Photographisclie 
Rohpapiere  und  ihre  Heratulluiig.  Retusche.  Rczo])tsammlung.  Portriltpliotographie. 

liundschaftsphotographie.      Momentphotogrujiliie.      .Stor(ujsk<ipie.     Archilekturphoto- 
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graphie.  Telophotograj)hie.  Ballonphotographie.  Farben  photographie.  Projektion. 

Mikrophotographie.  Runtgenphotographie.  Gerichtliche  Photographie.  Reliefphoto- 
graphie.  Photokeramik.  Kinematographie.  Photogrammetrie.  Astrophotographie. 

Meteoi'ologische  Photographie.  Botanische  und  noologisclie  Photographie.  Photo- 
grapl.ie  im  Dienste  der  Physik  und  Clieinie.  Photographie  fur  mineralogiscliO  Zwecke. 
Photograpliisch-wissenscliaftliche  Unter.suchungen.  Urheberrecht  in  der  Photographie. 
Unterrichtswescn.  Biographien.  Geschichte  der  Pliotograpliic.  Aussi ellungswesen  in 
der   Pliotigrapliie.     Lichtpausverfaliron.     Cliemigraphie.     Lichtdruck.     Héliogravure. 

Es  gibt  somit  kein  Stoffgebiet,  das  niclit  in  Emnierichs  Lexikon  behandeli 
oder  erwàlint  ist. 

Die  „Photi)grapliische  MelSkunst",  „Photo-  und  Stereophotugrammetrie''  liât 
der  Eezensent  bearbeiiet;  Tafel  27  bringt  die  erlâuternden  Figuren  zu  den  bezûg- 
lichen  Stichworien  und  Abbildungen  von  den  Hauptvertretern  der  photogram- 
metrisclien  Instrumente. 

Die  Prûfung  der  einzelnen  Stichworte  zeigt,  wie  es  ja  bei  den  auscrlesenen 
Mitarbeitern  nicht  anders  zu  erwarten  ist,  daC  die  einzelnen  Themen  trotz  knapper 
Behandiung  in  iiberraachender  VoUstàndigkeit,  Griindlichkeit  und  VerlàClichkeit 
abgefaCt  sind,  so  zwar,  daB  der  Léser  iiber  das  gesamte  Gebiet  der  photographischen 
Wissenschaft  und  Technik  befriedigende  Aufklârung  erhiilt. 

Mit  welcher  Liebe  sind  die  Stichworte  ûber  den  Bau  und  Einrichtung  des 
Ateliers,  das  Unterrichtswesen  vom  Herausgeber  verfaCt,  mit  welcher  Griindlichkeit 
sind  die  Referate  ûber  Astrophotographie  von  Dr.  Rheden,  die  meteorologische 

Photographie,  die  Photographie  im  Dienste  der  Physik  und  Chemie,  die  Piioto- 
graphie  fur  mineralogische  Zwecke,  die  Kinematographie,  die  photographische  Optik, 
die  Ballonphotographie  usw. 

Sehr  verdienstvoll  ist  es  auch,  daC  das  Lexikon  einige  Hundert  (iTS)  Bio- 
graphien von  Personlichkeiten,  die  fiir  die  Photographie  Bedeutung  erlangt 

haben.  Auch  lebenstreue  Portràts  der  hervorragendsten  Fôrderer  der  Photographie 
schmiicken  das  schone  Werk.  Das  Werk  ist  mit  414  Abbildungen  im  Texte  und 
36  gelungenen  Tafein  versehen. 

Es  war  fiir  Professor  Eninierich  gewiU  keiue  Kleinigkeit,  den  in  45  Refe- 
rate aufgeteilten  Stoff  zu  ordnen,  zu  sichten  und  zu  einer  Einheit  zu  verschmelzen. 

Er  hat  ein  grolSes  Werk  geschaffen,  wie  es  in  dieser  Form  die  photographische 
Literatur  noch  nicht  gehabt  hat,  es  ist  ein  Nachschlagewerk  ersten  Ranges  mit 
2892  Stichworten,  das  kiinftig  in  keiner  photographisclien  Bibliothek  fehlen  wird. 

Der  Berufsphotograpli,  der  Reproduktinnstechniker,  der  Amateur  und  der  "Wissen- 
schaftler,  sie  aile    konnen    dem  Werke    eine    Fiille    des    Interessanten    entnehmen. 

Wir  konnen  das  schone  Werk,  das  den  Autor  und  dem  rûhi-igen  Verlage 
ziir  Elire  gereicht,  bestens  em])felilen.  D. 

Angewandte  Photographie  in  Wissenschaft  und  Technik.  Heraus- 
gegcben  vuu  K.  W.  \\'olf-Cz;i,pek  unter  Mitwirkung  von  Dr.  H.  Beeker,  Berlin 
(Physik  und  Chemie);  Professor  E.  Dolezal,  Wien  (Pliotograrametrie);  Geli.  Reg.- 
Rat  Professor  Dr.  G.  Fritscli,  Berlin  (Anatomie  und  Anthropologie);  Direktor 
F.  Goerke,  Berlin  i  Liinderkunde);  Dr.  H.  Hartung.  Dresden  vCliirurgie  und 
Pathologie);  A.  Hnatek,  Wien  (Astronomie  und  Astropliysik);  Professer  Dr.  G. 
Klemm,  Darmstadt  (Minéralogie  Géologie);  P.  Knoll,  Berlin  (Presse);  Dr.  P. 

Marc,  Miinclien  (Bibliotliekwisseuschaften);  l'rofessor  Dr.  A.  Naumann,  Dresden 
(Botanik);  Oberleutnant  H.  Nonn,  Mainz  (KriegswissenschafienV,  Professor  Dr.  R. 
A.  ReiC,  Lausanne  (Kriminalistik);  Professor  Dr.  H.  A.  Schmid,  Prag  (Kunst- 
gescliichte);  Dozent  Dr.  M.  Seddig,  Frankfurt  a.  M.  (Ingenieurweseni;  Professer 
Dr.  R.  Sommer,  GieCen  (Neurologie  und  Psychiatrie);  Professer  Dr.  R.  Siiring, 
Potsdam  (Météorologie  und  Rallonpliotograpiiie);  Professor  Dr.  B.  Wandoleck, 
Dresden  (Zoologie  und  Pliysiokjgio). 

Das  Werk,  das  iiber  500  Druekseiten  und  gegen  160  Bildertafelu  umfassen 
wird,  ist  dem  Wunsche  entsprungen,    einmal    eine  zusammenfassende    Darstellung 

16* 
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der  Anwendimgen  der  Photographie  in  Wissenschaft  und  Technik  zu  geben.  Jedem 

einzelnen,  der  auf  dem  Gebiete  der  Wissenschaft  die  Photographie  als  For- 
schungsbehelf  oder  Illustrationsmittel  verwenden  will,  kommt,  wenn  er  auf  den 
bereits  vorhandenen  Grundlagen  weiter  bauen  will,  bald  zur  Erkenntnis,  daC  es 
sehr  miihsam  ist,  die  Quellen  ausfindig  zu  machen  und  das  herauszusuchen,  was 
den  speziellen  Anforderungen  entspricht;  ail  dies  erfordert  eine  unverhaltnismaBige 
Arbeit,  die  nun  durch  die  Herausgabe  dièses  Werkes  erspart  oder  zumindest 
erleichtert  werden  soll. 

Die    Anlage    und    Gliederung    des    Werkes    ist     aus    folgender    Aufstellung 
ersichtlich: 

I.  Teil:  Anorganische  Naturwissenschaften. 

1.  Physik  und  Chemie:  Dr.  H.  Becker,  Berlin. 
2.  Astronomie  und  Astrophysik:  A.  Hnatek,  Wien. 
3.  Météorologie:    Professer  Dr.  R.  Surin  g,   Potsdam. 
4.  Minéralogie  und  Géologie:    Professer  Dr.  G.  Klemm,  Darmstadt. 

II.  Teil:  Organische  Naturwissenschaften. 

1.  Botanik:   Professer  Dr.  A.  Naumann,  Dresden. 
2.  Zoologie  und  Physiologie:  Professer  Dr.  B.  Wandolleck,   Dresden. 

3.  Anatomie:   Geh.  Rat,  Proi'essor  Dr.  G.  Frits ch,  Berlin. 
4.  Chirurgie  und  Pathologie:  Dr.  G.  Hartung,  Dresden. 

5.  Neurologie  und  Psychiatrie:    l'rofessor  Dr.  R.  Sommer,  Giesen. 

m.  Teil:    Technik. 

1.  Photograrametrie:   Professer  E.  Dole2al,  Wien. 
2.  Ballonphotographie  :   Professer  Dr.  R.  Sûr  in  g,  Potsdam. 
3.  Kriegswisseuschaften:   Oberleutnant  H.  Nonn,  Mainz. 
4.  Ingenieurwesen  und  Industrie:   Dozent  Dr.  M.  Seddig,  Frankfurt   a.   M. 

IV.  Teil:   Soziale  Aufgaben. 

1.  Liindorkunde:  Direktor  F.  Goerke,  Berlin. 

2.  Anthropologie:  Geh.  Rat,  Professer  Dr.  G.  Fritsch,  Berlin. 
3.  Kriminalistik :   Professer  Dr.  R.  A.  Reil5,  Lausanne. 
4.  Bibliothekwesen :  Dr.  P.  Marc,   Mûnchen. 

5.  Kunstgeschichte:  Professer  Dr.  H.  A.  Schmid,  l'iag. 
Sowohl  der  Laie  wie  der  exakte  Fachmann  konnen  nach  der  Anhige 

iind  Durchfùhrung  des  Werkes  aus  dem  Gebotenen  den  grôBton  Nutzon  ziehen. 
Einerscits  wird  jenen,  die  sich  mit  der  Photographie  als  Liebhaberci  besfliiiftigen, 
eine  unerschupfliche  Fiille  von  Belehrungen  und  Anregungen  geboten,  andersoits 

iindet  der  Spezialist  jeder  Wissenschaft  die  bisher  verstreuten  Arbeiten  auf  seine'.;i 
Gebiete  zusammengefaCt  und  in  zahlreichen  Literaturangaben  auf  die  in  Botraclii 
kommenden  Publikationen  verwiesen. 

ilber  dièse  sammelndc  und  sichtende  Tiitigkeit  hinaus  halien  Vcrfasser  und 
llerausgeber  noch  eine  gewaltige  Menge  eigener,  zum  groûcn  Teil  bisher  noch 
unpublizierter  Erfahrungen  dem   Werke  eingefûgt. 

Besnnderer  Wcrt  gelegt  wurde  auf  die  in  Autotypie  und  Strichatziing  auf 
bestem  Kunstdruckpapier  gedruckten  Bilder-Tafeln,  umfassend  insgesaint 
ùber  500  Abbildungen;  aucii  unter  dicsen  Bildern  ist  oin  groCer  Teil  bisher 

noch  nicht  verofi'entlicht.  Sie  geben  Boispiele  der  besten  Ijcistungen  auf  allen 
Gebieten  und  Darstellungen  der  verwendoten  Api)arate  und  Anordnuiigon.  Wer 

irgendwie  mit  der  Photographie  zu  tun  hat,  der  Wissonscliafter  und  Tocli- 
niker,  der  Amateur,  der  Fabrikant  und  Uaadlor  pbotograpliischer  Ar- 
tikel,  jeder  findet  auûcrordontliche  Anregnng  un<i  Fordorung  durch  dièses,  in  der 
])hotograpiiischen   Weltliteratur    durcliaus    einzigartigc  Work. 
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Der  erste  Teil  dièses  verdionstvollen  Werkes,  -100  Druckseiten  und  37  Taloln 
umfassend,  liegt  vor.  Die  Autoren,  welche  in  diesem  Bande  zum  Worte  kommen, 
haben  die  iibernommene  Aufgabe  glànzend  gclôst. 

Dr.  H.  Becker  in  Berlin  schilderfc  in  anziehender  Weise  die  AnwenduDgen 
der  Photographie  in  Physik  und  Cheniie,  indeni  er  sofort  mit  der  Boschreibung 
der  photographischen  Verfahren  einsetzt;  A.  HnatokWien,  der  die  Astronomie 
und  Astrophysik  bearbeitct  hat,  schlilgt  den  genetischeri  Weg  in  der  Behandluiig 
der  Materie  ein,  der  gewiC  vielfach  begriiCt  wird. 

Prof.  Dr.  R.  Sûring  in  Potsdam  gibt  eine  gute  Ubersicht  der  Photographie 
in  der  Météorologie  ;  er  bespricht  vorerst  die  photographi.schen  Regiatriermethoden, 
geht  dann  zur  Photographie  der  meteorologischen  Erscheinungen  ûber  und  behandelt 
zum  Schlusse  die  Photogrammetrie  in  der  Météorologie,  welche  fur  die  Léser 
diesos  Journals  besonderes  Interesse  bietet. 

Die  Bearbeitung  der  Photographie  in  Minéralogie  und  Géologie  fand 
durch  Prof.  Dr.  G.  Klemm  in  Darmstadt  einen  vorzûglichen  Bearbeiter. 

Das  lUustrationsmateriale  ist  mit  Bedacht  und  Geschick  gewahlt  und  die 
autotypische  Widergabe  der  Photographien  und  Strichzeichnungen  ist  ausgezeichnet. 

Wie  herrlich  sind  z.  B.  die  vom  Englander  Vaughan  Cornish  aufgenommenen 

Wogenwolken,  die  Wellenbildung  im  Dûnensand,  die  Bildung  und  Umfoi-mung 
einer  strato-cumulus  Wolke  von  Clarke,  der  Blitzschlag  von  Walter  usw. 
reproduziert! 

Wie  wir  nach  dem  I.  Teile  urteilen  konnen,  stehen  wir  vor  einer  ganz  her- 
vorragenden  Erscheinung  der  neueren  photographischen  Literatur,  die  ein  trefF- 
liches  Informationsmittel  auf  dem  Gebiete  der  photographischen  Anwendungen 
darstellt. 

Wir  freuen   uns  auf  die  folgenden  Teile.  D. 

Ûber  den  Stereo-Autographen  hat  der  Erfinder  desselben,  k.  u.  k.  Ober- 
leutnant  Eduard  Ritter  v.  Orel  vom  Infanterieregiment  Nr.  28,  kommandiert  ini 
k  u.  k.  Militargeographischen  Institute  in  Wien,  zum  ersten  Maie  offentlich 

gesprochen. 
Zu  diesem  Vortrage  hatte  sich  die  k.  k.  geographische  Gesellschaft  am 

13.  Februar  d.  J.  zu  einer  Fachsitzung  im  Hôrsaale  VII  der  Universitiit  versammelt. 
Gelehrte,  Offiziere,  Hochschiiler  und  eine  gruBe  Anzahl  Danien  fiillteu  den 

Saal  bis  auf  den  letzten  Platz  und  minutenlanger  stiirmischer  Beifall  belohnte 
den  genialen  Erfinder  fiir  seinen  interessanten  Vortrag.  Wohl  am  deutliciisten 
s|irachen  die  Wurte  des  Vizepriisidenten  Pmfessor  Briickner,  mit  welchen  er  die 
Sitzung  beschloC  :  „Wir  stehen  hier  v^r  einer  Erfindung,  dereu  Wirkungen  sich 
noch  gar  nicht  absehen  lassen,  die  berufen  ist,  eine  Umwàlzung  im  ganzen  Karten- 
wesen,  ja  in  der  MeOkunst  ûberhaupt  hervorzurufen  und  wir  konnen  Oberleutnant 

V.  Orel  zu  seinen    glânzenden    Erfolgen    von    ganzeni    Herzon    Gliic-k    wiinschen!" 

Oberleutnant  v.  Orel  begann  mit  klaren,  einfachen  W'orten  seine  Erlîiu- 
terungen  erst  ûber  das  Wesen  der  Photogrammetrie  ûberhaupt,  ûber  die  Miig- 

lichkcit,  ans  zwei  l'iiut 'graphien  bci  bekannter  Basis  und  Brcnnweite  die  Dimcu- 
sionen  des  Objektes  auszumessen  und  graphisch  zu  konstruieren.  Die  Schwierigkeit 
der  Arboit  fûhrt  allmilhlich  zur  Stereophotogrammetrie,  zum  Arliciten  mit  der 

dritten  Dimension,  mit  dem  plastischen  Raumbild.  Das  Priuzip  der  Stereo- 
skipie  ist  ja  allgemein  bekannt.  Wûrde  der  Mensch  nur  ein  Auge  besitzen,  si> 
wiirden  wir  nur  ein  einfaches  Bild  der  Natur  wahrnehmen,  ein  iierspektivisches 
Bild  mit  Licht  und  Schatten,  aber  ohne  Plastik.  Die  beiden  Augeu  gebeu  aber 

verschiedene  Bilder,  und  zwar  nimmt  der  Unterschied  mit  der  zunohmenden  Ent- 
fernuug  immer  niehr  ah.  Die  Vcrschiedenheit  dieser  Bilder  ist  nun  die  Ursache, 

dafi  wir  eiiieii  Gcgenstand  )]lastisoh  selion,  und  zwai-  um  so  plastischer,  je  grdl5er 
die  Verschiedenheit  ist,  je  uilhor  uns  der  Hegenstand  liegt.  Von  zirka  450  "'  an 
hôrt  fur  das  menschliche  Augenpaar  die  Plastik  auf,  weil  die  Difterenz  der  beiden 
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Bilder  nicht  mehr  wahrnelimbar  ist.  Wûrde  der  Mensch  seinen  Augenalistand 
vergrôCern  kônnen,  so  wûide  er  auch  auf  viel  grbfiere  EntfernuDgeu  plastisch 
sehen.  (Triederbinocle.) 

Die  Stereoskopie  ist  auf  dieser  Tatsache  aut'gebaut  und  aus  ihr  ist  die  Stereo- 
photogrammetrie   hervorgegangen. 

An  Stelle  eines  jeden  Auges  tritt  eiue  Photokamera,  dereu  Abstand  vuii- 

einandei-  nach  Bedarf  gewàhlt  wird.  Lage  und  Hôhe  der  Standpunkte  wird  genau 
gemessen.  In  den  Bildern  konnen  nun  vcm  dem  gesuchten  Piinkt  die  Abszisso 
Horizontalabstand  von  der  Kameraaclise),  die  Ordinate  (Vertikalabstand\  endlich 

die  stereoskiipische  Pai'allaxe  (Differenz  der  Abszissen  des  rechten  und  linken 
Bildes)  gemessen  werden.  Dièse  llaBe  werden  in  Verbindung  mit  der  Basis  und 
der  Brennweite  des  Objektivs  zur  Bestimmuug  der  Lage  und  Hôhe  des  gesuchten 

l'unkles  verwendet.  Um  eiue  besonders  genaue  Ausmessung  zu  ermôglichen.  wurdo 
vun  Dr.  Tulfrich  in  Jena  der  Stereokumparator  konstruiert.  welcher  Ablesungen 
bis  zu  Vioo  """  gestattet.  Dieser  Ajiparat  ist  einem  fjroBen  Stereusko])  sehr  ahnlicli. 
Wie  in  jenem,  sieht  man  auch  hier  den  photographierten  Ge^enstand  plastisch  vor 
sich.  Eine  Strichmarke,  die  in  den  Okularen  angebracht  ist  und  im  Raum 
als  Stab,  nàmlich  platisch  erscheint,  wird  durch  Verschiebung  der  Bilder  derart 

an  den  gesuchten  Punkt  gebracht,  daC  es  aussieht,  als  nb  dieser  Stab  dort  aut- 
gestellt  wàre,  man  kann  genau  kunstatieren,  ob  sich  der  Stab  am  Objekt,  davor 
oder  dahinter  beiindet.  Die  dazu  nôtigen  Verschiebungen  der  Bilder  werden  auf 
Skalen  gemessen   und  so  erhâlt  man  die  frùher  genannten   Koordinaten. 

Bisher  muBte  nun  die  Lage  und  Hôhe  des  Punktes  durch  Rechnung  bestimnit 
werden.  Eine  sehr  zeitraubende  Arbeit,  die  bei  groBer  Ûbung,  die  Ablesungen 
cingerechnet,  eine  Viertelstunde  fur  einen  einzigen  Punkt  erforderte.  Welche  Menge 
von  Punkten  sind  aber  in  einem  einzigen  Bilde  vereint!  Und  die  Menge  von 
hiezu  nôtigen  Rechnungen  lieC  gar  manchen  Fehler  unterlaufen.  Das  Endergebnis 
war  dann  eine  Anzahl  von  Punkten,  die  doch  nur  ein  Gerippe  fiir  die  Karte  geben 
konnten,  die  Karte  selbst  muBte  dennoch  erst  der  Mappeur  unter  den  schwierigstcn 
Verhaltnissen  an  Ort  und  Stelle  machen.  Seine  Arbeit  war  ihm  nur  insoferne 

erleichtert,  als  er  sich  einen  Teil  der  Triangulierung  und  des  Hôhenmessens 
ersparte.  Nachdem  aber  das  photogrammetrische  Verfaliren  ein  so  umstandliches 

war,  wurde  es  nur  im  Hochgebirge  angewendet,  das  ja  wegen  seiner  Ubersicht- 
lichkeit  hiezu  sehr  geeiguet  war  und  anderseits  aber  dem  Mappeur  die  grôCten 
Schwierigkeiten  machte. 

Orel,  zum  Leiter  der  phutogrammetrischen  Abteilung  des  Miiitiirgeogra- 
phischen  Institutes  ernannt,  erkannte  sofort  die  Miingel  des  Verfahrens  und  in 
seinen  Intentionen,  vom  Institutskommando  und  dem  als  Fachmann  von  Weltruf 
bekannten  Generalmajor  Baron  Hùbl  unterstiitzt,  gelang  es  iinn,  nach  miihevollen 

Versuchen  einen  Ap|iarat  zu  konstruieren,  der  mit  einem  Scidage  aile  Schwierig- 
keiten beseitigte.  Ja,  noch  mehr,  denn  das  Résultat  ist  ein  derartiges,  daB  es 

sogar  die  optimistischesten  Erwartungen  libertraf  Dièses  Instrument,  Stercoauto- 
graph  genannt,  ist  aus  dem  Stereokomparator  hervorgegangen  und  wurde  von  den 

ZoiBwerken  in  Jena  ausgefûhrt.  Ks  gibt  uns  auf  meclianischem  Woge,  ohne  irgend- 
cine  Rechnung,   in  kiirzester  Zeit  und  in  jedem  beliebigen   JlaBstab: 

a)  jeden   im   Hilde  erkennbaren   Punkt  nach  Lage  und  Hôhe, 
II)  jede  im  Bilde  sichtbare  Linie,  wie  Wege,  Rilndor  von  Kulturen,  Terrain- 

fi/rmenlinien  etc.,  der  Lage  und    jeden    beliebigen    Punkt    daraus    der  Hôhe    nach. 
c)  Das  photographierte  Terrain  in  Schichienlinicn   (  Isoliypson). 

Die  letztere  Eigenschaft  ist  es,  welche  eine  Umwiiizung  des  ganzen  \'er- 
messungswesens  bedeutet.  Denn  die  liypsonietrisi^iio  Karte  ist,  wenn  auch  vielc 
Bedenken  dagegen  spreclien,  in  der  Theorio  und  fiir  den  Faciimann  wobl  immer 
das  Idéal  einer  Terrainkarte.  Aber  wie  sali  os  bisher  mit  dicsen  Scliiciitenpliinon 
aus?  Ob  sie  nun  auf  dem  gewôhnlichon  Weg  der  Mappierung  gewonnen  wurde, 

ob  tachymetriert  oder  nivelliert  wurde,   immer  war  die  Isohj'pse   eine  Linio,  welche 
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zwischen  eine  kleino  oder  grôBere  Zabi  bekannter  l'unkte  ojjtiina  ride  t^chiitzungs- 
weise  gelegt,  d.  h.  interpoliert  wurde.  Die  Richtigkeit  der  Linie  hing  von  der 
Dichte  der  J'unkte,  v<in  der  Art  des  Ten-ains  und  nicht  zulei7,t  von  der  Routine 
des  Ai-beitenden  ab.  Und  selbsi  unter  ganz  gleichen  Veraussetzungen  wurden  zwei 
gleich  gute  Arbeiter  kaum.  fjanz  gleiche  Schichtenplane  liefern. 

Und  nun  haben  wir  hier  eine  Maschine,  welche  uns  zwanglânfig  eine 
Schichtenlinie  als  eine  Roihc  uncndlich  vieler  Punkte  gleicher  Hohe  gibt;  ohne 
Rechnung,  ohne  jede  Interpolation  zeichnet  uns  ein  Stift  auf  einer  Oleate  die 
gesuchte  Linie,  wiihrend  auf  einer  Photographie  von  einem  anderen  Stift  das 
perspektivische  Bild  dorselben  Schichte  eingeritzt  wird.  Man  traut  seinen  Augen 
kaum,  wenn  man  sieht,  wie  dieser  Schichtenplan,  der  sonst  das  Résultat  ange- 
strengtester  Arbeit  ist,  muhelos,  sozusagen  aus  dem  Apparat  hervorgezanbert  wird  I 

Vor  uns  liegen  eine  Menge  von  Arbeiten  aus  Orels  eigener  Werkstatt. 

Schichtenplane  aus  Tirol,  besonders  die  in  Dresden  mit  dem  Ehrenpreis  ausge- 
zeichnete  Karte  des  Ortler,  Karten  des  SchieCplatzes  vou  Hajmaskér  in  Ungarn, 
wo  Orels  Erfindung  erprobt  wurde  und  ihre  Feuerprobe  bestand  und  endlich 
ein  Schichtenplan,  der  besonderes  Interesse  verdient,  eine  Aufnahme  aus  dem 
Ankogelgebiet. 

Die  vorliegenden  Karten  geben  ein  bewegtes  Bild  des  Terrains,  nichts 
Steifes,  nichts  Gekûnsteltcs,  jedes  Détail  ist  in  den  Schichten  genau  verzeichnet: 
einzelne  zwischen  den  Schichten  angebrachte  Hôhenkoten  erhôhen  die  Deutlichkeit, 
endlich  sehen  wir  eine  grolJe  Zahl  vou  Formenlinien,  Wege,  Kulturgrenzen,  Biiche 
bereits  gezeichnet,  und  zwar  nicht  uur  in  den  oberen  Partien  der  Crange,  bis  zur 
Talsohle  herab  sehen  wir  die  Horizontalprojektiou  der  Landschaft,  die  sich  hier 
mit  dem  auf  die  Aufnahmsbl.ïtter  pantographierten  Kataster  vereinigt. 

Fur  manche  Bedûrfnisse  mag  das  hier  Gebotene  bereits  vollauf  geniigen  und 
es  ist  gar  kein  Zweifel,  dalS  auch  die  Arbeit  des  Mappeurs  dadurch  bedeutend 
verringert  wird.  In  den  photogrammetrierten  Partien  wird  sich  seine  Arbeit 
oigentlich  darauf  beschriinken,  das  Vorhandene  zu  ûberpriifen  und  auszuarbeiten, 

nicht  eingesehene  Riiume  aufzunehmen,  die  Kommunikationen  und  Kulturen  abzu- 
gehen  uud  zu  klassitizieren.  Seine  Arbeit  wird  sich  dort  vielleicht  uni  die  Hiilftc 
reduzieren.  Was  das  bedeutet,  kann  nur  derjenige  ermessen,  der  wie  der  Mappeur 

Monate  im  ôden  Hochgebirge  verbrachte,  jeder  Witterung  trotzend,  elcnd  unter- 
gebracht  und  verpflegt  und  unziiiilige  Maie  in  Gefahr,  seine  Gesundheit  einzu- 
biifien. 

Um  wie  vieles  einfacher  macht  dies  jetzt  die  Photogrammetrie  1  Als  Beispiel 
diene  ein  Aufnahmsblatt  aus  dem  Fasseier,  das  Gebiet  der  Zwickauerhiittc.  Dioses 
Blatt,  das  ohne  Photogrammetrie  mit  Ausnahme  der  wenigen  Fixpunkte  weilS 
geblieben  wâre,  zeigt  jetzt,  bevor  es  noch  der  Mappeur  in  dio  Hiinde  bekommt, 
bereits  einen  fast  lûckenlosen  Schichtenplan  von  20  Quadratkilometer  Ausdehnung, 

auÛerdem  noch  die  vielen  Koten  und  Hilfslinien.  Hiezu  waren  zwei  Doppelstand- 
punkte  nôtig,  welche  wegen  der  langen  Aufstiege  zusammen  zwei  Tage  erforderten, 
obwohl  die  Arbeit  an  Ort  und  Stelle  nur  wenige  Stunden  dauert.  Aber  danii 
war  auch  die  ganze  Feldarbeit  erledigt.  Die  exponierten  Platten  wurden  nach 
Wien  gesendet,  entwickelt  und  in  den  Sterooautograph  eingespannt  und  nun  hat 
Orel  in  insgesamt  16  Stunden  den  ganzen  Schichtenplan  in  20  Meterschichton 
(MaCstab   1 :  2Ô.000)   ausgearbeitet. 

Es  wurde  zu  weit  fùhren,  in  das  mecbanische  Détail  des  Stereoautographs 

einzugehen;  es  ist  ein  Komplex  von  Schrauben,  Uberbrùckungen  und  Schlitten- 
fiihrungen,  die  hôchste  Pràzisionsarbeit,  die  man  sich  denkeu  kann.  Das  Instru- 

ment, von  dem  bis  jetzt  nur  ein  einziges  existiert,  steht  im  Militàrgeographisehen 
Institut,  Orel  zeigte  uns  nur  Abbildungen. 

Endlich  noch  eiuige  anderwoitigc  Vorwendungen  der  Stereophotogrammetrie  : 

Kûstenauftiahmen  vom  Schirt'  uns,  Bestimmung  von  GeS(^iioUaufsohlagen  auf  liolier 
See  von    der  Kûste  aus,    Hallonaufiiaiinion,    die   wieder    ein    wiolitigos    Kapitel    fiir 
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sich    bilden,  Waldbestandaufnahmen,  ja  sogar  Aufnahmen  des  Mondes  und   uberall 

dieselben  verbluifenden  Erfolge  ! 

Zum  Schlusse  Zukunftsmusik.  Oberleutnant  v.  Orel  arbeitet  gegenwàrtig  an 

einem  Apparat,  der  imstande  sein  wird,  ans  l'Iiotographien  Plastiken  herzustellen, 
zu  modellieren.  Nur  mit  wenig  Worten  wird  die  Idée  angedeutet  und  doch  sind 

wir  ûberzeugt,  daB  auch  dièses  Problem  von  diesem  Erfindergenie  ebenso  glûcklich 

gelôst  werden  wird.  Wir  haben  aile  Ursache,  stolz  auf  ihn  zu  sein  und  uns  zu 

freuen,   daB  wir  ihn  einen  der  Unseren  nennen  kônnen  !  K.  v.  M. 

Rundschau  fijr  Photogrammetrie  ivou  S.  Truck  hei-ansgegeben)  brachte 
uacbstehende  Arbeiten: 

Nr.  4.  September.  ̂ Bedingungen  fur  die  Genauigkeit  stereophotogramme- 

trischer  Terrainaufnahmen  fur  Ingenieurzwecke.  Von  S.  Truck.  Kann  die  Stereo- 
photogrammetrie  als  ein  spezieller  Fall  der  Mefitischphotogrammetrie  angesehen 

werden  ?"   Von  .  .  .  k. 

Nr.  o.  November:  ,Bedingungen  fiir  die  Genauigkeit  stereophotogramme- 

trischer  Terrainaufnahmen  fur  Ingenieurzwecke."  (SchluB.)  Von  S.  Truck. 
II.  Jahrgang. 

Nr.   1.  Jànner:   „Da9  stereoskopische  Sehen."'  Von  A.  Truck. 
Nr.  2.  Màrz:  „Aus  der  Praxis  der  Stereophotogrammetrie  fur  Ingenieur- 

zwecke." Von  S.  Truck. 

Nr.  3.  Mai:  „Der  Stereokomparator  und  die  Ausmessung  der  Platten."  Von S.  Truck. 
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Vereinsnachrichten. 

Erste  Monatsversammiung  am  25.  November  1910. 

In  der  von  zahlreiehen  Gâsten  besuchten  Versammlung  hielt  Herr  Polizei-Oberkom- 
missàr  Dr.  Franz  Eiehberg  den  angekûndigten  Vortrag:  „Eine  neue  Méthode  des  krimi- 
nalistischen  Erkennungsdienstes",  in  welcheni  er  die  von  Bertillon  angegebene  photogram- 
metrische  Tatbestandsaufnahme  vorfûhrte  und  zeigte.  wie  dièse  Méthode  mit  einer  gewôhn- 
liehen,  tiir  photogrammetrische  Zwecke  adaplierten  Kamera  in  einfacher  Weise  ohne  kost- 
spieliges  Instrumentariuui  ausgefûhrt  werden  kann. 

Die  Einleitiing  des  Vortrages  bildeten  reeht  intéressante  Austûhrungen  ûber  die  Ver- 
wendung  der  Photographie  zur  Erkennung  von  Fâlscbungen  und  zur  Aufklârung  ver- 
schiedener  Verbrechen,  sowie  die  Besprechung  einiger  mit  gewôhnlicher  Kamera  ans- 
gefûbrter  Tatbestandsaufnabmen,  welehe  nach  den  Erlâuterungen  des  Herrn  Vortragenden 
den  Nachteil  besitzen,  daB  ans  ihnen  keine  MaBe  der  aufgenommenen  Ôrtlichkeit  abgeleitet 
werden  kônnen  und  dali  daher  dureh  sie  manche  fur  die  Beurteilung  der  Austiihrung  eines 
Verbrechens  wichtige  Momente  niclit  klargestellt  werden  kiinnen.  Dieser  Obelstand  der 
bisherigen  Tatbestandsaufnabmen  kann  durcli  Verwendung  der  Photogrammetrie  behoben 
werden,  durch  die  man  in  den  Stand  geselzt  wird,  aus  der  Photograpliie  maCstabrichtige 
Plane  des  Tatortes  zu  erbalten  und  iiber  aile  Dimensionen  der  photographierten  Objekte 
AufsehluC  zu  geben.  Da  dièse  Rekonstruktion  aus  einer  einzigen  Pliotographie  des  in  Frage 
kommenden  Raumes  môglieli  sein  muB,  eigne  sich  tiir  photogrammetrische  Tatbestands- 

aufnabmen in  ganz  besonderer  Weise  die  Verwendung  eines  perspektivisehen  Distanznetzes, 
welches,  mit  den  Konstanten  des  Apparates  berechnet.  entweder  aut  die  photographische 
Aufnahme  aufkopiert  oder  bei  der  Aufnahme  seibst  uumittelbar  mitpliotoeraphiert  wird. 
Der  Herr  Vortragende  besprach  in  kurzeu  Ziigen  die  theoretischen  Grundlagen  dieser 
Méthode,  die  zu  ihrer  praktischen  Durchfiibrung  notwendige  Adaptierung  einer  gewôhnliclien 
Reisekamera.  sowie  die  lierstellung  maBstabriohtiger  Plane  mil  Hilfe  des  in  die  Photo- 

graphie einkopierten  Distanznetzes  und  fùhrt  eine  solche  in  dem  matbematiseh-mechani- 
schen  Institute  von  Rudolf  &  August  Rost  in  Wien  fiir  die  genannteu  Zwecke  adaptierte 
Kamera  der  k.  k.  Polizeidirektion  in  Wien  sowie  einige  diesbeziigliehe  Versuchsaufnahmen 
im  Bilde  vor.  Die  Verwendung  solehtr  adaptierter  Apparate  fiir  die  Praxis  der  von 
Bertillon  angegebenen  Méthode  photogrammetrischer  Tatbestandsaufnabmen  setzt  kein 
kostspieliges  Instrument  voraus  und  erleichtert  daher  ihre  allgemeine  Benùlzung.  Zum 
Schlusse  gab  der  Herr  Vortragende  eine  Ubersieht  iiber  die  verschiedenen  Verwendungs- 
gebiete  der  Photogrammetrie,  uni  den  vielen  Gâsten  die  Wiehtigkeit  der  Photogrammetrie 

und  die  Vielseitigkeit  ihrer  Verwendung-  darzutun. 
Reicher  Beifall  lohnte  den  Herrn  Vortragenden  fiir  seine  von  vielen  Projektions- 

bildern  unterstiitzten  Ausfiihrungen,  in  denen  er  iiber  seine  mit  der  Unterstutzung  d«r 
Lehrkanzel  fiir  Praktisohe  Géométrie  an  der  k.  k.  Teehnischen  Hochschule  in  Wien  dureh- 
gefiihrten  Versuche  zur  Einfiihrung  der  geschilderten  Méthode  im  kriminalistischen  Erken- 
nunggdienste  referierte. 

Zweite  Monatsversammiung  am  27.  Janner  1911. 

Der  Obmann,  Ilerr  i'rofessor  E.  Dole/.al,  erôffuete  die  Monatsversammiung  mit 
den  auf  das  Vereinsleben  Bezug  liabenden  Miiteilungen  und  der  Vorlage  neuer  l'ublikationen 
photogrammetrischen  Inhaltes,  worauf  Herr  Inspektor  V.  PoUack,  Dozent  an  der  k.  k. 
Teehnischen  Hochschule  in  Wien,  den  angekiindigten  Vortrag:  ..tber  ueuere  und  iiltere 

photogrammetrische  Arbeiten  und  Instrumente  der  k.  k.  Siaatsbahnen"  liielt.  Der  Herr 
Vortragende  besprach  und  demonstrierte  zunâchst  die  naeh  seinen  Ang-aben  von  der 
bewàhrten  Firma  R.  Lechner  (W.  Millier)  in  Wien  ausgefiihrlen  photogrammetrischen 
Instrumente,  deren  Konstruktion  mit  Riicksicht  aut  ihre  gleichzeitige  Verwendbarkeit  zu 
tachymetrischen  Autnahmen  gewâhlt  wurde.  Um  dièse  Autnahnien  môglichst  zu  vereinfachen. 
verwendete  der  Herr  Vortragende  bei  der  neuesten  Type  seines  Instrumentes  einHammer- 
Fennelsches  Fernrolir.  welches  die  Horizontaldistanzen  und  Hôhenunterschiede  ohne 
jede  Rechnnng  unmittelbar  am  Felde  ergibt.  Dièses  Fernrolir  ist  seitlich  von  der  Kamera. 
um  eine  horizontale  Achse  drehbar  gelagert  und  eruiôglicht  mit  dem  unterhalh  der  Kamera 
angeordneten  Horizontalkreise  die  tachymetrische  Feststellung  der  Siandpunkte  oder  anderer 
wichtiger  Punkte  des  Terrains.  Weiters  erorterte  der  Herr  Vortragende  liie  von  ihm  fiir 
die  k.  k.  Siaatsbahnen  ausgefiihrlen  photogranuuetrischeu  Arbeiten,  welehe  in  Autnahmen 
zum  Zwecke  der  Projektierung  von  Bauten  zuni  Schutze  der  ôsterreichischen  Alpeubahnen 
gegen  Lawinen  bestandon  und  wies  auf  die  bedeutenden  Vorteile  hin,  welehe  die  Photo- 

grammetrie tiir  solche  Aufnahmeii  bietet,  da  sie  die  Erledigung  der  Feldarbeiten  in  kilr- 
zester  Zeit  môglich  machl.  Auch  skizziorte  er  in  kurzen  Ziigen  ilen  von  ihm  eiugehalteneu 

Vorgang  bei  diesen  Autnahmen,  welohe  er  derart  disponierte,  daU  er  die  notweudigen  Kon- 
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trollen  fur  die  Riehtigkeit  der  Aufnabme  erhielt.  In  einer  groSen  Anzahl  meisterhaft  aus- 
gefûhrter  Projektionsbilder  {ûhrte  er  Telle  des  von  ihm  aufgenommenen  Gelândes  lângs 
der  Tauernbahn  und  die  aus  diesen  Aufnahmen  rekonstrulerten  Flâne  vor.  Aus  den  vor- 
gefûhrten  Reproduktionen  der  bei  den  Aufnahmen  erhaltenen  Photogramme  zeigten  sieh 
die  Schwierigkeiten,  mit  denen  der  Herr  Vortragende  bei  den  Feldarbeiten  zu  kâmpfen 
hatte  und  die  Unmôgliohkeit.  dièse  Aufnahmen  iiberhaupt  anders  als  auf  photogram- 
metrisehem  Wege  auszufûhren. 

Reieher  Beifall  lohnte  Herrn  Inspektor  Pollack.welcher  als  einer  der  ersten  inOsterreich 
auf  dem  Gebiete  der  Photogrammetrie  praktisch  tâtig  war,  am  Schlusse  seines  Vortrages 
fur  seine  interessanten  und  belehrenden  Ausfùlirungen.  die  in  ganz  hervorragender  Weise 
die  Unentbehrliehkeit  der  Photogrammetrie  fur  Hoehgebirgsaufnahmen  bewiesen. 

Dritte  Monatsversammlung  am  24.  Februar  1911. 

Der  Obmann  der  Gesellschaft  machte  eine  grôBere  Anzahl  Mitteilungen  iiber  ver- 
schiedene  die  Entwicklung  und  Pflege  der  Photogrammetrie  betreffende  Fragen,  ging  auf 
verschiedene  Vereinsangelegenheiten  ûber  und  legte  die  im  Laufe  der  letzten  Zeit  erschie- 
nenen  Publlkationen  auf  dem  Gebiete  der  Photogrammetrie  mit  erlâuternden  Worten  der 
Versammlung  zur  Einsicht  vor.  Hierauf  hielt  Herr  k.  u.  k.  Oberleutnant  E.  v.  Orel,  den 
augekiindigten  Yortrag:  „Die  Stereophotogrammetrie  in  ihrer  Anwendung  zur  automatischen 

Ermittlung  von  Raumpunkten  und  Schichtenfûhrung.''  Herr  Oberleutnant  v.  Orel,  welcher 
seit  einer  Reihe  von  Jahren  die  photo-  und  stereophotogrammetrischen  Arbeiten  des  k.  u.  k. 
Militârgeographisehen  Institutes  in  Wien  leitete  und  auch  mit  der  Ausarbeitung  der  beziig- 
llohen  Feldaufnahmeu  betraut  ist,  war  bestrebt,  einen  Apparat  zu  konstruieren,  mit  welchem 
die  Rekonstruktion  eines  Situations-  und  Schiehtenplanes  aus  einer  stereophotogram- 

metrischen Aufnahme  auf  mechanisehem  Wege,  also  ohne  zeitraubeade  reehnerische  und 

konstruktive  Arbeiten  môglich  ist.  Bei  diesen  Bestrebungen  zur  Vereinfaehung  der  Rekou- 
struktionsarbeiten  verfolgte  er  den  Grundsatz,  die  zur  Ausmessung  der  stereophotogram- 

metrischen Platten  am  Komparator  aufzufûhrenden  Plattenbewegungen  durch  einen  Meeha- 
nismus  auf  einen  Zeichenstift  derart  zu  ûbertragen,  dal3  dieser  Stift  auf  einem  Zeichenblatte 
unmittelbar  die  horizontale  Projektion  des  aufgenommenen  Terrainteiles  zur  graphischen 
Darstellung  bringt  und  die  Hôhenunterschiede  ohne  Rechnung  an  entsprechenden  Skalen 
des  Instrumentes  abgeleaen  werdea  kônnen  Nachdem  dièses  Instrument  im  Jahre  1907  in 
dem  mathematiseh-mechanischen  Institute  von  Rudolf  und  August  Rost  in  einer  verhâlt- 
nismâÛig  eintachen  Form,  bei  welcher  allerdings  noch  nioht  auf  die  automatische  Ver- 
zeichnung  der  Schichtenlinien  im  Situationsplane  Rûcksicht  geaommen  wurde,  zur  Aus- 
lûhrung  gelangte  und  die  mit  diesem  Versuchsinslrumeute  ausgefûhrten  Untersuchungen 
und  Probe-Rekoustruktionen  recht  zufriedenstellende  Kesultate  ergaben,  wurde  die  weitera 
Ausgestaltung  und  Vervollkommnung  des  nach  dem  Vorsehlage  des  Herrn  Professors 

E.  DolezaI  ^Autostereograph''  genannten  Instrumentes  der  Firma  Karl  ZeiU  in  Jena 
iibertragen,  welche  nach  ausgedehnten  Studien  und  Versuchen  ein  in  jeder  Richtung  voU- 
kommenes  und  den  gestellten  Anforderungen  entsprechendes  Instrument  zur  automatischen 

Kartierung  und  Schichtenfûhrung  konstruierte.  Das  Instrument,  welches  mit  dem  Stereo- 
komparator  der  Firma  ZeiB  unmittelbar  verbunden  wird  und  bei  welchem,  wie  schon 
frûher  erwâhnt  wurde.  die  Bewegung  des  Haupt-  und  Xebenschlittens  durch  einen  sinn- 
reichen  Mechanismus  auf  einen  Zeichenstift  ûbertragen  wird.  ermôglicht  neben  der  auto- 

matischen Darstellung  der  horizontalen  Projektion  die  selbsttûtige  Angabe  der  Hôhen- 
unterschiede der  einzelnen  Detailpunkte  dadurch,  dali  das  ràumliche  Bild  der  Marke  des 

Komparators  dureh  eine  zwangslâufige  Fûhrung  der  Schlitten  lângs  der  Schichtenlinie  des 
im  Komparator  plastisch  erseheinenden  Terrainteiles  getûhrt  werden  kann,  wobei  der 
Zeichenstift  die  horizontale  Projektion  und  ein  zweiter,  auf  einer  Kopie  der  photo- 
graphisoiien  Aufnahme  ruhender  Stift  das  perspektivische  Bild  der  betreffenden  Schichten- 

linie zur  Darstellung  bringt.  Der  Herr  Vortragende  fûhrte  die  verschiedenea  Typen  seines 
Apparates  und  die  mit  demselben  erhaltenen  Rekonstruktionsarbeiten  in  einer  groQen 
Anzahl  von  Projektionsbildern  vor,  erlâuterte  in  sclir  anziehendon  Ausfûhrungen  die  Wir- 
kungBweise,  die  Théorie  und  Einrichtung  des  Instrumentes  und  berichtet  iiber  die  von  ihm 
angestelltcn  Versuche  zur  Feststellung  der  mit  dem  Instrumente  erreichbaren  Genauigkeil. 
Aus  den  diesbezùglich  gemachten  Mitteilungen  und  den  im  Bilde  vorgefùhrten  Vergleichs- 
aufnahmen  zeigte  sich,  daB  die  mit  dem  Autostereographen  erhaltenen  Schichtenplânc  ein 
getreueres  Bild  der  Natur  ergeben  als  die  Méthode  der  Interpolation  aus  gestreuten  Punkten 
liefert,  da  die  Fûhrung  der  Schichtenlinien  von  der  individuellen  Auffassung  unabhângig 
ist  und  insbesondere  die  Détails  reichhaltiger  und  richtigur  zum  Ausdrucke  kommen. 

Reieher  Beifall  lohnte  den  Herrn  Vortragenden  fur  seine  intercssanlen  Ausfûhrungen, 
durch  welche  das  zahlreiohe  Auditorium  mit  einem  Instrumente  bekannt  wurde,  dessen 
Konstruktion  einen  wichtigen  Markstoin  in  der  Entwicklung  der  Stereophotogrammetrie 
bezeichnct.  Der  Obmann  der  Gesellschaft  Herr  Professor  E.  Doleial  sprach  auch  in  diesem 
Sinne  dem  Herrn  Vortragenden  den  Dank  der  Gesellschaft  aus  und  beglûckwûnsehte 
Herrn  Oberleutnant  t.  Orel  zu  den  erreichtcn  Ertolgen. 
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Ordentliche  Jahresversammiung  am  24.  Marz  1911. 
Jahresberieht:  erstattet    vom  Obmann. 

Nunmehr  trete  ieh  sohon  zum  vierten  Maie  vor  die  verehrte  Jahresversainmlung, 
um  ûber  die  Tâtigkeit  der  Gesellschaft  den  Jahresberieht  zu  erstatten  ;  diesmal  gesehieht 
€S  als  Obmann  der  „Internationalen  Gesellschaft  fiir  Pho togrammetrie,  Sektion: 

^Ôsterreich". Die  Monatsversammlungen.  welche  auch  im  verflossenen  Jahre  den  Vereinszweck 
fôrderten,  brachten  nachstehende  Vortrâge: 

1.  Georg  Otto,  der  Wiener  Vertreter  des  Karl  ZeiG-Werkes  in  Jena: 

„Das  Karl  Zeifi-Werk   in  Jena"    am  IS.  Mârz  1910. 
2.  Dr.  Franz  Eichberg.  k.  k.  Polizeioberkommissâr  in  Wien:  ,Eine  neue 

Méthode  des  kriminalistischen  E  rkeunungsdienstes''  am  25.  November  1910. 
S.  Inspektor  V  Pollack,  Dozent  an  der  k.  k.  Technischen  Hochschule  in  Wien: 

„Ober  neuere  und  altère  phot ogrammetrische  Arbeiten  und  Instrumente  der 
k.  k.  Staatsbahnen"  am  27.  Mârz  l'.ill. 

4.  E.  V.  Orel,  k.  u.  k.  Oberleutnant  im  k.  u.  k.  Militârgeographischen  Institute  in 
Wien:  ,,Die  Stereopho  togra  m  metrie  in  ihrer  Anwendung  zur  a  utomatisch  en 

Ermittlung  von  Raumpunkten   und   Sehich tenf ùhrung"  den  24.  Februar  1911. 
Wie  in  den  friïheren  Jahren  wurden  auch  im  abgelaufenen  Vereinsjahre  bei  den 

Monatsversammlungen  Publikationen  ûber  die  photographische  MeCkunst,  selbstâudige 
Werke  und  Journalartikel,  vom  Obmanne  vorgelegt  und  es  wurde  iiber  dieselbe  in  Kûrze 
referiert:  auf  dièse  Weise  erschienen  die  Besucher  der  Versammlungen  ûber  die  photo- 
grammetrische  Literatur  sowie  ûber  instrumentelle  und  sonstige  Neuerungen  in  der  Photo- 
grammetrie  wohl  intormiert. 

Von  dem  Vereinsorgane:  ..Internationales  Archiv  fiir  Photogrammetrie"  ist 
das  2.  Heft  des  II.  Bandes  im  Oktober  des  verflossenen  Jabres  erschienen  und  brachte 
einige  hôchst  wertvoUe  Beitrâge  ûber  Photogrammetrie  und  eine  Reihe  von  interessanten 
kleinen  Mitteilungen. 

Nun  gewâhrt  der  Kassenfùhrer,  k.  u.  k.  Linienschiffsleutnant  a.  D.  F.  Xeulter,  in 
der  folgenden  Zusammenstellung  einen  Einblick  in  die  Geldgebarung  der  Gesellschaft. 

Kassalibersicht  pro  1910. 
SoU.  Haben. 

K 
Barbestand    1.324.51 
Subventiouen         1.597.48 
Mitgliedsbeitrâge    416.06 
Eisenbahn-  und  Telegraphenregi- 

ment  Korneuburg    50. — 
Rûckstândige  Beitrâge  1908  ....  12. — 

„                   „           1909  ....  66.— 
1910  ...    .  294.— 

3.760.05 

K 
Drucksachen        356.70 
Portoauslagen  des  Kassiers    ....        12.70 
Stempel    6. — 
Vorgetragene  Beitrâge  1908  ....  12. — 

19n9  ....  66.- 
1910  ....       294.— 

Barbestand        3.012.65 

3. 760.05 

Barbestand        3.012.65 

Hierauf  wird  der  Vereinsleitung  Dank  und  Anerkennung  fur  ihre  gewissenhafte  Fûh- 
rung  der  Geschâtte  wâhrend  des  verflossenen  Jabres  ausgesprochen. 

Nun  wird  zur  Wahl  des  Vorstandes  und  des  Ausschusses  fur  das  Jahr  1911  geschritten. 
Das  Résultat  dieser  Wahl  ist  das  folgende: 

1.  Vorstandsmitglieder: 

Obmann: 

E.  Dolezal,  o.  ô.  Professor  der  k.  k.  Technischen  Hoehse'uile  in   Wion. 

Obmann-Stellvertreter: 

F.  Schiftuer,  k.  k.  Regierungsrat,  k.  k.  Rf-alscbuldirektor  in  Wien. 
F.  Wang,    k.   k.  Ministerialrat    im    k     k.  Ackerbauministerium.     Uonirardozent    dor    k.  k. 

Hochschule  lûr  Bodenkultur. 

SchriftfUhrer: 

Dr.    Th.  Dokulil,    Privatdozeut    und  Adjunkt   der    k.    k.  Technischen   Hochschule  in  Wien. 
E.  Ritter   v.   Orel.    k.    u.    k.  Oberleutnant,    zugeteilt    dem    k.    u.   k.  Militârgeographischen 

Institute  in  Wien. 

KassenfUhrer: 

F.  Neuffer,  k.  u.  k.  Liniensehitfs-Leutnant  a.  D. 
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2.  AusschuBmitglieder: 
L.  Andres.  k.  u.  k.  Hauptmann  im  Armeestande,  Leiter  der  geodâtischen  Gruppe  des  k.  u.  k. 

Militâigeographischen  Institutes  in  Wien. 

R.  Dammer,  Architekt.  Obmann-Stellvertreter  der  _Wiener  Bauhùtte". 
Fr.  Hafferl,  Ingénieur.  Gesellschafter  der  Bauunternehmung  Stem  &  Hafferl  in  Wien. 
G.  Otto.  Vertreter  der  Firma  Karl  ZeiS  in  Jena. 
Fr.  Fichier,  technischer  Vorstand  im  k.  u.  k.  Militârgeographischen  Institute  in  Wien. 
Th.  Scheimpflug,  k.  u.  k.  Hauptmann  a.  D. 
Th.  Tapla,    k.    u.    k.  Hauptmann  a.  D..    o.    ô.  Professer   der   k.   k.  Hoehschule   iûr  Boden- 

kultur  in  Wien. 

Fr.  WoUen,  technischer  Ober-Oftizial  im  k.  u.  k.  Militârgeographischen  Institute. 
S.  Wellisch,  Bauinspektor  der  Stadt  Wien. 

3.  Schiedsgericht: 

Dr.  K.  Kostersitz.  Oberlandesrat. 
J.  Pachnik.  Oberbaurat  der  k.  k.  Direktion  fiir  den  Bau  der  Wasserstrafien. 
Dr.  A.  Schlein,  k.  k.  Adjunkt   der   k.  k.  Zentralanstalt   fur  Météorologie  und  Geodynamik 

in  Wien, 
Ersatzmânner: 

E.  Engel,    k.  k.  Evidenzhaltungs-Oberinspektor.    Leiter    des  Triangulierungs-    und  Kalkiil- 
bureau,  Honorardozent  an  der  k.  k.  Hoehschule  fur  Bodenkultur. 

J.  Putz,  k.  u.  k.  Hauptmann  des  Eisenbahn-  und  Telegraphen-Regimentes. 

4.  Revisoren: 

R.  A.  Goldma'nn,  Fabrikant  photographischer  Apparate  in  Wien. 
A.  Rost,  in  Firma  Rudolf  &  August  Rost,  math.-mechan.  Institut  in  Wien. 

Bibliothek  der  Geselischaft. 

Dolezal  E.;  ,Das  Rûckwârtseinschneiden  auf  der  Sphâre.  gelôst  auf  pbotogranimetrischem 

Wege"  (I.  Abhandlung)  in  Sitzungsberichten  der  kaiserl.  Akademie  der  Wissenschaften, 
Bd.  CXIX.  litlO. 

      ..Lber  photographische  Ballonaufnahmen"  aus  ..Vortrâge  des  Vereines  zur  Verbreitung 
naturwissenschaftlicher  Kenntnisse  in  Wien"  1910. 

Wolf-Czapek:  Angewandte  Photographie  in  Wissenschaft  und  Technik  I.  Teil:  Die  Photo- 
graphie im  Dienste  der  anorganischen  Wissenschaften,  Berlin,  Union  Deutsche  Ver- 

lagsgesellschaft  1911. 
Scheimpflug  Th.:  .Die  tecbnisohen  und  wirtschaftlichen  Chancen  einer  ausgedehnten 

Kolonialvermessung,  Sonderabruck.  1909. 
ZeiC-Werk:  Photo-Objektive.  1910. 
Wimmer  F.  P.;  Praxis  der  Makro-  und  Mikro-Projektion  fur  die  Lehrzwecke  in  Schule 

und  Haus,  Bowie  fiir  Lichtbildervortràge  etc.  O.  Xemnich,  Leipzig  1911. 
SchleuBner  D.:   Photo-Hilfsbuch,  Frankfurt  a.  M. 

Mitglieder  der   Internationalen  Geselischaft  fiir  Photogrammetrie. 

Im    nâchsten  Hefte    werden    wir    ein    Verzeichnis    der    Mitglieder    der  ..Internatio- 
nalen Geselischaft  fur  Photogrammetrie"  bringen. 

SchluQ  der  Redaktion  am  30.  April   1911. 
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Theodor  Scheimpflug, 
k.  u.  k.  Hauptmann  und  Kapitâu  langer  Falirt. 

Sein  Leben  und  seine  Arbeiten. 

Von  Prof.  E.  Dolezal. 

Am  22.  August  (1.  J.  starb  nach  kurzem,  schmerzvollem  Krankenlager 

im  Sanatorium  Vorderbrûhl  Hauptmann  Theodor  Scheimpflug,  Griinder 

und  AusschuBmitglied  der  „Ôsterreichischen  Gesellschaft  fiir  Photogrammetrie", 

beziehungsweise  der  „Internationalen  Gesellschaft  fur  Photogrammetrie'" 
und  Sektion  „Osterreich". 

Es  ist  nur  ein  Gebot  der  Pflicht,  an  dieser  Stelle  dankbar  des  Wirkens 

Scheimpflugs  zu  gedenken,  da  Osterreieh  mit  ihm  einen  Mann  verloren 

hat,  der  sein  reiches  Kônnen,  seine  unerschôpfliche  Arbeitskraft  und  seine 

hohe  Energie  ganz  der  Sache  der  Photogrammetrie  gewidmet  hat  und  der 

so  vollstândig  in  seinem  Lebenswerke  aufging,  daB  es  sehr  schwer  fallen 

wird,  in  seiner  Arbeitssphiire  einen  Nachfolger  fur  ihn  zu  finden. 

Theodor  Scheimpflug  wurde  als  Sohn  eines  Bankdirektors  am 

7.  Oktober  1865  in  Wien  geboren  und  bezog  nach  Absolviei-ung  der  Gym- 
nasialstudien  die  Marine-Akademie  zu  Fiume,  da  ihn  von  Jugend  auf  eine 
begeisterte  Liebe  fiir  den  Seemannsstand  erfiillte.  Im  Jahre  1883  wurde 

Scheimpflug  als  Seekadet  fiir  den  Dienst  Seiner  Majestiit  Kriegsmarine 

ausgemustert. 

Die  weiten  Reisen,  welehe  jiingere  Jlarineoffiziere  mitzumachen  Gele- 
genheit  haben,  erweitern  ihren  Gesichtskreis  und  stâhlen  sie  kôrperlich  und 

geistig  fiir  ihren  schweren  und  verantwortlichen  Beruf.  Scheimpflug  war 

es  hierbei  wiederholt  gegônnt,  Beweise  seiner  Initiative  und  seiner  Arbeits- 
tiichtigkeit  zu  geben.  Im  Jahre  1888  zum  Linienschiffsfâhnrich  befurdert, 

stand  er  als  solcher  beim  hydrographischen  Amte  in  Pola  und  bei  der 

dortigen  Marinesternwarte  in  Verwendung.  Im  Jahre  1894  wurde  er  Kapitan 

langer  Fahrt. 

Der  Wissensdrang  des  jungen  Marineoifiziers  war  so  groB,  seine  auBer- 
gewôhnliche  Begabung  trat  so  offenbar  hervor,  daB  Scheimpflug  im  Jahre 

1896  einen  Urlaub  orhielt,  uni  an  der  Technisehen  Ilochschule  in  Wien  als 

auBerordentlicher  und  spâter  als  ordentlicher  Horer  Maschinenbau  zu  studie- 
ren.  Neben  den  grundlegenden  Disziplinen  dieser  Fachschule  beschâftigte  er 

sich  besonders  intensiv  mit  Studien  iibor  Distanzmessungen  und  photoiiramme- 
trische  Aufgaben. 

Da  auch  ich  diesen  beiden  Spezialgebieten  ein  lebhaftes  Intéresse  ent- 

gegenbrachte,  wurde  ich  bald  mit  Scheimpflug  niiher  bekannt  und  es  eut- 
wickelte  sich  ein  reger  wissenschaftlicher  Verkehr  zwischen  uns;  hierbei  bot 

sich  mir  reichlicho  Gelegenheit,  mich  von  seiner  wirklich  idoalen  Begeisterung 

fiir  die  ihm  vorschwebenden  technisehen  Zicle,  seiner  hohen  Begabung,  seiner 

ungewuhnlichen  Arbeitskraft,  nicht  minder  auch  von  seiner  jH-rscmliciien 
Liebenswiirdigkeit  aufs  grïindlichste  zu  iiberzeugen. 

Ich  hatte  damais  den  Gedanken,  ein  Telesystem  mit  variabler  Brenn- 
weite  fur  geodiitische  und  militarische  Distanzmessungszwecke    auszuwerten, 



INTERNATIONALES  ARCHIV  FUR  PHOTOGRAMMETRIE  243 

theoretisch  vollstândig  durchgearbeitet  und  auch  die  hierbei  in  Betracht 

kommenden  Fehleruntersuchungen  theoretisch  abgeschlossen.  Scheimpflug 

hatte  sich  ebenfalls  mit  diosem  Gedanken  beschâftigt  und  sogar  schon  mehrere 

praktische  Vei'suche  mit  einem  von  ihm  hergestellten  Modelle  durchgefûhrt. 

Wir  arbeiteten  nun  gemeinschaftlich  an  der  Ausgestaltung  des  Teledistanz- 

messers  weiter,  leider  stellten  sich  in  der  Praxis  infolge  des  groBen  Ein- 
flusses  der  Instrumentalfehler  derartige  Hindernisse  ein,  daB  wir  gezwungen 

waren,  von  der  wciteren  Verfolgung  der  Idée  Abstand  zu  nehmen. 

Es  muB  jedoch  an  dieser  Stelle  hervorgehoben  werden,  daB  Scheim- 
pflug schon  ungefâhr  vier  Jahre  vor  der  Publikation  des  Telesystems 

durch  Miethe,  Steinheil  etc.  Versuche  mit  einem  optischen  Système  mit  vari- 
ablen  Brennweiten  angestellt  hat  und  daB  sein  System  mit  diesem  spâteren 

Telesystem  im  Prinzipe  vollstândig  identisch  war.  Miethe  hat  nur  ein  giinsti- 
geres  Anwendungsgebiet  fiir  dieselbe  Idée  gefunden,  die  Photographie. 

Den  zweiten  Beriihrungspunkt  zwischen  Scheimpflug  und  mir  bildeten 

photogrammetrische  Untersuchungen.  Sein  Interesse  an  dieser  Disziplin  ist 

auf  seinen  Lehrer  der  praktischen  Géométrie  an  der  Marineakademie 

in  Pola  zuriickzufiihren,  Prof.  E.  Mayer,  welcher  die  Prinzipien  der  Photo- 
grammetrie  in  seine  Vorlesungen  aurgcnommen  hatte.  Reichliche  Anregungen 

erhielten  die  jungen  Marineoffiziere  durch  den  damaligen  Professor  an  der 

Marineunterrealschule  in  Pola,  F.  Schiffner  (gegenwârtig  Regierungsrat  und 

Realschuldirektor  in  Wien),  der  schon  in  den  Achtzigerjahren  durch  Wort  uud 

Sehrift  fiir  die  Anwendung  der  Photogrammetrie  zu  nautischen  Z wecken  eintrat. 

Schon  um  dièse  Zeit  drângte  sich  Scheimpflug  der  Gedanke  auf,  dem 

er  spâter  aile  seine  reiche  Arbeitskraft  widmete:  Die  direkte  Verwertung 

der  Photogramme  zu-  topographischen  Zwecken.  Die  photogrammetrischen 
Hausarbeiten  :  die  Auswahl  charakteristischer  Punkte,  ihre  Identifizierung  auf 

zusammengehôrenden  Photogrammen,  die  Ausmessung  der  Bilder,  dièses 

ganze  miihevolle,  im  Gegensatze  zu  der  Kûrze  der  eigentlichen  Aufnahme 

allerdings  sehr  langwierige  Rekonstruktionsverfahren  erschien  ihm  unrationell 

und  unôkonomisch.  Er  gab  schon  damais  mit  gi'ôBter  Energie  der  Uber- 
zeugung  Ausdruck,  daB  die  Photographie  direkt  ein  idéal  voliendetes  Abbild 

irgendeiner  Gegend  biete,  wie  es  eben  auch  die  Karte  sein  solle.  Warum 

zerreiBe  man  die  Photographie  in  unziihlige  Punkte,  um  ihre  Positionen  um- 
zurechnen  und  sie  dann  wieder  miihsam  zeichnerisch  zu  verbinden?  Die 

ganze  Arbeit  musse  das  Licht  besorgen. 
Als  ich  im  Jahre  1897  den  erkrankten  Professor  Dr.  Schell  an  der 

Technischen  Hochschule  in  Wien  vertreten  muBte,  besuchte  Scheimpflug 

die  Vorlesungen  iiber  Photogrammetrie,  beteiligte  sich  an  allen  Cbungen  und 
erwarb  sich  unifassende  thcoretische  Kenntnisse,  sowie  eine  auBergewohnliche 

Fertigkeit  in  der  Handhabung,  Priifung  und  Berichtigung  von  photogramme- 
trischen Instrumenten. 

Er  war  mir  daher  ein  wortvoUor  Mitarbeiter  bei  den  Aufnahinen  der 

Pfarrkirche  in  Gersthof  und  dor  Karlskirche  in  Wien,  welche  ich  im  Auftrage 

des  k.  k.  Ministeriums  fiir  Kultus  und  Unterricht  zur  Erprobung  der  Photo- 
grammetrie fiir  Zwecke  der  Denkmalpflege  ausfûhrte. 

17* 
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Im  Jahre  1897  beteiligte  sich  Scheimpflug  -mit  Besvilligung  des 
Kommandanten  des  k.  u.  k.  Militârgeographischen  Instituts  in  Wien  an  den 

phototopographischen  Arbeiten  der  Mappierungsabteilung,  welche  unter 

Leitung  des  technischen  Offiziales  Fichier  im  Maugard-  und  Triglav-Gebiete 
ausgefûhrt  wurden. 

Hierbei  trat  ich  neuerdings  in  engei'en  Verketir  mit  Sctieimpflug.  Es 
waren  unvergeBliche  Tage  fiir  mich,  die  wir  in  der  Baumbaclihiitte  im  Ison- 
zotale,  wo  der  groBe  Lyriker  seinen  Zlatorog  schrieb,  verbrachten.  Vier  von 
der  hohen  Bedeutung  der  photograpiiischen  MeCmethoden  durchdrungene 
Mânner:  Major  Baron  Hiib!,  der  zur  Inspizierung  im  Isonzotale  weilte, 
Theodor  Scheimpflug,  teehnischer  Offizial  Fichier  und  der  Schreiber 

dieserZeilen  machten  die  Baumbachhûtte  zu  einemDiskussionssaale  fiir  photo- 
grammetrische  Frobleme. 

Scheimpflug  stellte  durch  lângere  Zeit  eingehende  Versuche  an  zur 

Verwirklichung  seiner  Idée,  das  Licht  unmittelbar  in  den  Dienst  der  photo- 
gi'ammetrischen  Rekonstruktion  zu  stellen,  und  hatte  im  Herbste  des  Jahres 
1897  Gelegenheit,  die  gesammelten  Erfahrungen  auf  der  Naturforscher- 
versammlung  in  Braunschweig  zu  verwerten,  wo  er  in  einem  Vortrage  seine 
Ideen  ûber  die  direkte  Umwandlung  der  Photographien  zu  Topographien, 
liber  die  Verwendung  des  Liehtes  zur  Ausfûhrung  nicht  bloB  der  Aufnahme, 
sondern  auch  der  Rekonstruktionsarbeiten  ausfuhrte  und  die  von  ihm  er- 
zielten  praktischen  Resultate  der  illustren  Versammlung  bekanntgab. 

Bald  darauf  verôffentlichte  Scheimpflug  in  der  ,Fhotographischen 

Korrespondenz"  1898  sein  Yerfahren  des  „Optischen  Einschneidens,  des 

Umkehrungsproblems  der  Fhotogi'ammetrie''.  Er  muBte  jedoch  bald  einsehen, 
daB  zur  Verwirklichung  seiner  Flâne  groBe  Geldmittel  erforderlich  seien  und 
daB  die  zur  Durchfûhrung  der  Idée  notwendigen  mannigfachen  Arbeiten  nur 
in  einem  Institute  ausgefiihrt  werden  kônnten,  das  in  der  Lage  wàre,  die 
gewonnenen  Erfahrungen  auch  praktisch  zu  verwerten. 

Er  bewarb  sich  daher  uni  Aufnahme  in  das  k.  u.  k.  Militârgeographisehe 
Institut  in  Wien  und  wurde  auch  mit  1.  Dezember  1897  demselben  zugeteilt 

und  der  geodàtischen  Abteilung,  die  unter  der  Leitung  des  Obersten  Daub- 
lebsky  v.  Sterneck  stand,  zugewiesen. 

Scheimpflug  hatte  nun  Gelegenheit.  an  Trianguliorungsarbeiten  in 
Galizien,  Kârnten  und  Krain  und  an  dem  Prâzisionsnivcllement  in  Bosnien 
und  Slawonien  teil  zu  nehmen.  Die  Winterarbeiten  machten  ihn  unter  anderem 

mit  geodàtischen  Ausgleichungsaufgaben  und  der  Keduktion  von  Pendel- 
messungen  vertraut,  er  erhielt  iiberhaupt  einen  genauen  Einblick  in  die 
Arbeiten  der  geodiitischen  Abteilung  des  Institutes. 

Scheimpflug,  der  am  1.  Mai  1898  zum  Linienschiffsleutnant  II.  Klasse 

befôrdert  worden  war,  wurde  im  Friihjahre  1899  zum  Hauptmanne  des  Armee- 
standes  transferiert  und  definitiv  in  den  Stand  des  ]SIilitiirgC(igra]ihischen 
Institutes  aufgenommen. 

Verschiedene  MiBstinimigkeiten  amtlicher  Natur  und  der  gliihonde 
Drang,  sich  ganz  ungehindert  der  ihm  vorschwebenden  Lebensiuifgabo  widmen 
zu  kônnen,  verursachten  es,  daB  der  géniale  Offizier   im  Februar    19()0  mit 
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Wartegebiihr  auf  Urlaub  ging  und  5  Jahre  spatei*  in  der  Blute  seiner  Mannes- 
und  Scliaffenskraft  in  den  Ruhestand  trat. 

Die  ganze  Zeit  vom  Antritt  seines  Uriaubes  bis  zu  seinem  Tode  widmete 

Scheimpflug  nun  dem  Problem  der  Photokarte,  der  Herstellung  von  Karten 

und  Plânen  auf  rein  photographischem  Wege. 

Es  war  ihm  a  priori  klar,  daB  zur  Schaffung  der  Photokarte  nicht  die 

Geo-Photogrammetrie  (mit  terrestrischen  Aufnahmen),  sondern  die  Aëro- 

Pliotograinmetrie(mitDrachen-,Ballon-undAëroplanaufnahmen)diegùnstigsten 
Bedingungen  biete,  denn  dièse  gibt  in  vielen  Fâllen  unmittelbar,  jedenfalls 

aber  naeh  geringen  Transformationen  die  Horizontalprojektion,  also  die 

topographische  Karte  selbst. 
Von  dieser  Ûberzeugung  geleitet,  stellte  Scheimpflug  zuniichst  eine 

Reihe  von  Drachenversuchen  an,  um  dort,  wo  Ballonaufnahmen  aus  irgend- 
einem  Grunde  nicht  ausfiihrbar  wâren,  dennoch  geodâtisch  verwertbare 

Photographien  aus  der  Hôhe  erhalten  zu  kônnen.  Er  erzielte  mit  seinen  Ver- 
suchen  âuBerst  giinstige  Resultate,  die  speziell  darum  von  groBer  Bedeutung 

sind,  weil  die  Draclienaufnahmen  in  den  meisten  Fâllen  sich  weit  billiger 
herstellen  lassen  als  Ballonaufnahmen. 

Ûber  die  Resultate  seiner  Arbeiten  berichtete  Scheimpflug  in  zwei 
Publikationen  : 

1.  „Ûber  osterreichische  Versuche  Draclienphotogramme 

kartographisch  zu  verwerten",  in  der  „Photographische  Korrespondenz", 
Wien  1903  und 

2.  „tFber  Drachenverwendung  zur  See",  in  den  .Mitteilungen  aus 

dem  Gebiete  des  Seewesens",  Pola  1904. 
Er  beschiiftigte  sich  auch  mit  der  Herstellung  verschiedener  Typen 

photographischer  Ballon-  und  Drachenapparate  mit  horizontaler,  vertikaler 
und  geneigter  Bildebene,  endlich  auch  mit  kombinierten  Bildebenen  und  so 

entstand  der  Scheimpflugsche  Panoramenapparat,  welcher  ein  sehr  groBes 
Aufnahmefeld  umfaBt. 

Nach  diesen  Vorarbeiten  ging  Scheimpflug  an  die  praktische  Losung 

der  Frage,  wie  sich  Drachen-  und  Ballonphotographien  am  besten  zur  Her- 
stellung von  Karten  und  Plânen  verwerten  lieBen. 

Vor  allem  beschâftigte  ihn  hierbei  das  Problem,  die  auf  geneigte  Bild- 

ebenen gemachten  Aufnahmen  in  solche  zu  transformieren,  die  einer  hori- 
zontalen  Bildebene  entsprechen.  Dièse  Transformation  ist  fiir  die  Verwertung 

von  Panoramaaufnahmen  von  ausschlaggebender  Bedeutung.  Das  Résultat 

der  diesbezuglichen  Studien  war  der  Photo-Perspektograph,  ein  Phototrans- 
formator,  den  Scheimpflug  im  Laufe  der  letzten  Jahre  vielfach  unibaute 

und  so  verschiedene  Typen  desselbeu  schuf. 

Proben  von  der  Leistungsfâhigkeit  der  Scheimpflugschen  Methoden 

und  Arboiten  waren  auf  nachsteheuden  Ausstellungen  zu  sehen  : 

1.  Impérial  Royal  Austrian  Exhibition  London  190(3, 

2.  V.  conférence  de  la  commission  internationale  pour  l' aérostation  sci- 
entifique à  Milan  1906. 

3.  Internationale  photographisoh  ^  Ausstellung  Dret^tlen  1909, 
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i.  Internationale  Luftschifferausstellung  Frankfurt  a.  M.  1909  und 
5.  Ôsterreichische  Ausstellung  fur  Luftsehifffahrt  Linz  1909. 
Das  Material  fur  dièse  kartographischen  Arbeiten  beschaffte  sich 

Scheimpflug  auBer  durch  Drachenaufnahmen  durch  mehrere  Studienfahrten 
im  FreiballoD,  die  er  im  Jahre  1907  von  Wien  aus  unternahm. 

Seine  Arbeiten  fanden  auch  allgemeine  Beachtung,  vornehmlich  leider 
im  Auslande. 

Er  erhielt  den  Ehrenpreis,  die  liôchste  Auszeichnung  der  interuationalen 

photographischen  Ausstellung  in  Dresden,  eine  goldene  Médaille  fiir  auBcr- 
ordentliche  Verdienste  auf  der  ôsterreichischen  Ausstellung  fiir  Luftsehifffahrt 

in  Linz  und  die  groBe  silberne  Voigtlândermedaille  von  der  Wiener  Photo- 
graphischen Gesellschaft. 

Einsichtsvolle  Luftschiffer  erkannten  bald,  daB  die  Scheimpflugsche 
Photokarte  der  beste  Wegweiser  fiir  sie  sei  und  propagierten  lebhaft  seine 
Ideen.  So  wurde  er  auch  als  geschatztes  Mitglied  in  die  „Internationale 

Kommission  fur  wissenschaftliche  Luftsehifffahrt"'  und  in  das  .Komitee  zur 
Schaffung  vou  Luftschifferkarten"  berufen. 

Kurze  Zeit  vor  seiner  Erkrankung  beteiligte  er  sich  noch  am  26.  und 
27.  Mai  an    der   Briisseler    Tagung    der    Interuationalen    KartenkommissiDn. 

Auf  dieser  Konferenz  konnte  sich  Scheimpflug  mit  hoher  Genugtuung 

die  Ûberzeugung  verschaffen,  daB  seine  Lebensarbeit  im  Auslande  die  ge- 
biihrende  Beachtung  gefunden  habe. 

In  einem  Lichtbildervortrage  Prof.  Baron  Bergets  von  der  Sorbonue 

in  Paris  ûber  das  Thema:  .La  Topographie  et  rAéronauticiae'"  betonte  dieser 
hervoragende  Fachmaun  zuniichst  die  Notwendigkeit  der  subjektiven  Ahnlich- 

keit  von  Karte  und  Landschaft.  Mit  groBer  Wârme  und  t'berzeugungskiaft 
wies  der  Gelehrte  auf  die  Aërophotogrammetrie  des  ôsterreichischen  Haupt- 
mannes  Theodor  Scheimpflug  hin,  durch  welche  eine  photographische  An- 
sicht  photomechanisch  in  ein  naturwahres  und  geodâtisch  orientiertes  Karten- 
bild  mit  stereo-autographisch  eingetragenen  Hôhenkoten  transformiert 
wird. 

Am  SchluBe  der  Ausfuhrungen  Prof.  Bergets  wurde  Scheimpflug 

von  der  Versammlung,  die  ja  durchwegs  aus  hervorrageiiden  Fachleuten  be- 
stand,  aufs  lebhafteste  begliickwïinscht  und  so  wurde  ihm  die  hôchste 
moralische  Auszeichnung  zuteil,  die  er  fiir  seine  Bestrebungen  erwïmschen 
konnte. 

Welch  guten  Ruf  Scheimpflug  speziell  auch  in  Deutschland  gencLI, 

zeigt  der  Umstand,  daB  ihm  von  der  Redaktion  von  Meyers  Konversations- 
Lexikon  die  Bearbeitung  des  Artikels  iiber  ̂ Ballon-  und  Drachonphoto- 

grammetrie"  fiir  den  Supplementband  im  verflossenen  Frûlijahre  iihertragen 
wurde,  welche  Aufgabe  er  auch  in  gliinzender  Weise  noch  im  Juni  d.  J.  zu 
Ende  fiihrte. 

Es  muB  aufs  lebhafteste  bedauert  werden,  daB  Scheimpflug  uns  im 
besten  Mannesalter  dui'ch  don  Tod  entrisscn  wurde.  So  ward  oiner  ziel- 

bewuBten  rastlosen  Tâtigkeit  ein  jâlios  Ende  borcitet,  eine  stolze  Flut  lioch- 
fliegender  Gedanken  und  Pliine  zum  Stillstando  j.ebraclit.  Es  n:uB  auch  sehr 
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bedauert  werdeii,  daB  Scheimpflug  im  Auslande  mehr  Unterstùtzung  fur 
seine  Absichten  faad  als  in  seinem  Vateriande,  wo  er  stets  eine  gewisse 
Zurûckhaltung,  wenn  nicht  gerade  Skepsis  zu  bekâmpfen  hatte. 

Ich  môehte  zum  Schlusse  noch  die  Grundziige  des  Scheimpflugsehen 

aërophotogramnietrischen  Verfahrens  nach  seiner  eigenen  Darstellung  wieder- 
geben  und  zwar  nach  einem  Vortrage,  der  am  16.  November  1906  in  einer 

Sitzung  der  matliematisch-naturwisseDsehaftlichen  Klasse  der  kaiserlichen 
Akademie  der  Wissenschaften  in  Wien  gehalten  wurde. 

1.  Dièses  Verfahren  besteht  im  weseiitlichen  darin,  daB  man  die  zu 
vermessende  Gegend  von  Luftballons,  Drachen  oder  sonstigen  hochgelegenen 
Standpunkten  aus  photographiert; 

2.  die  erhaltenen  Photographien  mit  Hilfe  des  vom  Vortragenden  er- 
fundenen  Photoperspektographen  dureh  ein  und  denselben  ProzeB  sowolil 
geodâtisch  orientiert  als  auch  in  iiorizontale  Vogelperspektiven  transformiert  ; 

3.  dufch  paarweise  Kombioation  der  nach  2.  erhaltenen  und  orientierten 

horizontalen  Vogelperspektiven  entweder  nach  den  âlteren  photogrammetri- 
schen  Methoden  (Vorwârts-Einschneiden,  Koordinatenmethode)  oder  mit  Be- 
nutzung  des  Stereokomparators  von  Dr.  Pu  If  rie  h  (Firma  ZeiB,  Jena)  durch 

Auswertung  des  von  diesem  erzeugten  Stereoskopbildes  einen  genauen  Schich- 
tenplan  des  Terrains  herstellt; 

4.  mit  Riicksichtnahme  auf  die  nach  3.  ermittelte  Terrainplastik  (den 

Schichtenplan  durch  zonenweise  MaBstabsberichtigungen  die  nach  2.  er- 
haltenen horizontalen  Vogelperspektiven  in  richtige,  die  Schichtliuien  ent- 

haltende  Orthogonalprojektionen  verarbeitet. 
5.  die  Einzelbilder  zu  Kartenblâttern  zusammenfû^t  und  entsprechend 

beschreibt. 

Als  technisch  neue  Kernpunkte  des  Verfahrens  sind  hervorzuheben  : 
i.  Die  Transformation  der  schiefen  Bilder  in  horizontale,  welche  durch 

die  vom  Vortragenden  zuerst  theoretisch  durchgebildete  und  der  Konstruk- 
tion    des    Photoperspektographen    zugrunde    gelegte    schiefe    Abbildung    er- 
môglicht  wird. 

2.  Diegenaue  geodâtische  Orientierung  der  Ballonbilder  auf  Grand  trian- 
gulierter  Terrainpunkte,  welche  ebenfalls  mit  Hilfe  des  Photoperspektographen 
durch  optische  Koinzidenz  der  eingemessenen  und  auf  die  Mattscheibe 
des  Apparates  vorher  aufgetragenen  Triangulierungspunkte  mit  den  identen 
auf  die  Mattscheibe  projizierten  Bildpunkten  erzielt  wird,  im  Gegensatz  zu 

der  von  Prof.  Dr.  Finsterwalder  in  Mûnchen  ausgebildeten,  auf  der  An- 
wenduug  der  Méthode  der  kleinsten  Quadrate  beruhenden  rechnerischea 
Orientierung    der  Ballonbilder. 

3.  Die  Umformung  der  Ferspektivbilder  in  Orthogonalprojektionen  auf 
photographischeni  Wege  durch  zonenweise  MaBstabreduktionen. 

Es  steht  unzweifelhaft  l'est,  daB  es  Scheimpflug  s  rastloser  Arbeit 
gelungen  ist,  das  Problem  der  Photokarte  theoretisch  zu  lôsen,  die  geeigneten 

Methoden  und  Apparate  fiir  die  praktische  Durchfiihrung  der  Idée  zu  er- 
sinnen  und  seinen  Plânen  in  allen  einsichtigen  Fachkreisen  die  gebiihrendc 
Anerkennung  zu  verschaffen. 
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Es  ist  ihm  nicht  mehr  gelungen.  das  Institut  fur  Aërophotogrammetrie  ins 

Leben  zu  rufen,  das  ihm  die  Entscliâdigung  hiitte  bieten  sollen  fur  die  Un- 

summe  geistiger  und  physisclier  Kraft,  die  er  im  Dienste  seiner  Idée  ver- 
brauchte,  fur  die  finanziellen  Opfer,  die  er  ihr  bringen  muBte. 

Scheimpflug  ware  gewiB  der  berufenste  Leiter  eines  Instituts  fiir 
Aërophotogrammetrie  gewesen  und  sicher  wiire  aus  einer  solchen  Anstalt 
ein  neues  Ruhmesblatt  fiir  die  ôsterreichische  Technilierschaft  erwachsen. 

Es  hat  nicht  sollen  sein!  Aber  aile,  die  deu  uneigennutzigen,  begeisterten 
Mann  mit  dem  stolzen  Gedankenfluge  nàher  kannten,  werden  ihm  sicher  ein 
treues  Gedenken  bewahren  und  sein  Werk  wird  ihn  ûberleben.  Mit  der 

Geschichte  der  Aërophotogrammetrie  wird  Scheimpflugs  Name  immer 
unzertrennlich  verbunden  sein. 

Zum  Schlusse  unseres  Nelirologes  geben  wir  eine  Zusammenstellung 
der  Publikationen  des  Hauptmannes  Theodor  Scheimpflug;  er  schrieb: 

1.  „Temperaturmessung  im  Quecksilberbergwerke  von  Idria" 
in  den  „Sitzungsberichten  der  kaiserlichen  Akademie  der  Wissenschaften, 

math.-naturw.  Klasse,"   Wien  1899. 
2.  „Die  Herstellung  von  Karten  und  Pliinen  auf  pliotographi- 

schem  Wege",  ebenda,  Wien  1907. 
3.  ,Die  Verwendung  des  Skioptikons  zur  Herstellung  von 

Karten  und  Plânen  aus  Photographien"  in  der  „Photographischen 
Korrespondenz,"  Wien  1898. 

4.  „Ûber  ôsterreichische  Versuche,  Drachenphotogramme  kar- 

tographischzuverwerten, undderenbisherigeResultate",  ebenda  1903. 

5.  ,Der  Photoperspektograph  und  seine  Anwendung"  ebenda  1906. 
6.  „Ûber  Orientierung  von  Ballonaufnahmen"  im  „Internationalen 

Archiv  fiir  Photogrammetrie",  II.  Band,  Wien  1909. 
7.  „Die  maritime  und  militarische  Bedeutung  der  Photogram- 

metrie" in  den   „Mitteilungen  aus  dem  Gebiete  des  Seewesens",  Pola   1898. 

8.  „Ûber  Drachenverwendung  zur  See'",  ebenda  in04. 
9.  „Photogrammétrie  du  ballon"in  „Procès-Verbauxdes  séances 

et  mémoires"  du  cinquième  conférence  de  la  commission  internationale 
pour  l'aérostatiou  scientifique  à  Milan  190fi,  Strasbourg  1907. 

10.  „Die  technisohen  und  wirtschaftlichen  Chancen  einer  aus- 

gedehnten  Kolonialvermessung",  verôffentlicht 
a)  in  der   „Wochen-Rundschau"  Nr.  11,  Frankfnrt  a.  M.   1909. 
b)  in  der  Denkschrift  der  Ersten  Internationul'n  Luftschiffahrtsaus- 

stellung  zu  Frankfurt  a.  M.  1909,  Band  I.  Wissenschaftliche  Vortriige,  Verlag 
J.  Springer  in  Berlin. 

11.  ,Zur  Kolonialvermessung  au.-^  der  Vogolperspektive"  im 
Wochenblatte  «Mainbiùcke",  Frankfurt  a.  M.   1909. 

12.  Patentbeschreibungen  und  -ansprûcho",  dargestollt  in  den 
einschlâgigen  offiziellen  Publikation  der  Patentiimter  in  Deutschland,  Oster- 
reich,  Frankreich,  England  usw.  in  den  Jahren  IH97  bis  1910. 
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13.  a)  „Ei"haltung  der  Stabilitât  bei  Drachen"  und 
h)  ,Die  Luftschif fahrt  im  Dienste  des  Vermessungswesens" 

als  Mitarbeiter  in  dem  Wei'ke  voa  H.  Hoernes:  Buch  des  Fluges,  2  Bande 
Wien  1911. 

14.  „Ballon-  undDrachenphotographie'',einen  Artikel  als  Mitarbeiter 
am  Supplementbande  des  groBen  Meyersclien  Konversations-Lexi- 
kons,  Leipzig  1911. 

Notes  Historiques  sur  la  Photogrammetrie  en  Espagne,  avec 
un  Résumé  de  la  Mémoire  présentée  par  le  Colonnel  A. 

Laussedat   à    l'Académie    Royale   des   Sciences    de   Madrid l'an  1863. 

Par  José  Maria  Torroja, 

Docteur  es  Sciences  Exactes,  Ingénieur  de  Ponts  et  (  haussées,  à  Madrid. 

Introduction. 

Peu  de  temps  s'était  écoulé  depuis  que  M.  A.  Laussedat,  alors  major, 

avait  conçu  l'idée  de  la  substitution  de  la  chambre  pliotographique  à  la 
chambre  claire  qu'il  avait  employée  précédemment  pour  la  formation 
de  cartes  topographiques;  et  c'était  un  uombre  très  restreint  de  personnes 
qui  connaissaient  en  France  ces  intéressants  travaux,  que  l'Espagne,  avant 
toute  autre  nation  de  l'Europe,  accorda  à  la  nouvelle  méthode  l'attention 

qu'elle  méritait,  l'Académie  Royale  des  Sciences  prévoyant  clairement  les 
triomphes  décisifs,  que  la  nouvelle  méthode  devait  bientôt  obtenii'. 

L'Espagne,  donc,  peut  partager  avec  la  Finance,  sa  voisine,  la  priorité 
dans  la  création  de  la  Photogrammetrie;  puisque  si  c'est  en  France  que  son 
éminent  inventeur  naquit  et  où  il  tenta  ses  premiers  essais,  ce  fut  l'Espagne 
qui  encouragea  tous  ceux  qui  s'occupèrent  de  l'application  de  la  photographie 
à  la  topographie,  incluant  ce  thème  parmi  ceux  du  Concours  de  Prix  ordi- 

naires qu'elle  célèbre  anuellement.  Et  c'est  incontestablement  l'influence  que 
cette  circonstance  eût  sur  le  développement  des  travaux  de  Laussedat,  en 

le  forçant  à  étudier  avec  soin  le  fondement  de  la  méthode  qii'il  commen- 
çait seulement  à  concevoir,  et  en  encourageant  ses  travaux  avec  un  prix, 

puissant  aiguillon  pour  poursuivre  énergiquement  par  le  chemin  commencé, 
lequel  se  présentait  déjà  à  cette  époque  bien  pénible  pour  le  savant  major, 

par  l'indifférence  des  uns  et  l'envie  des  autres. 

Et  c'est  ici  qu'on  demandera,  qui  était  l'académicien  qui  en  1861,  date 
à  laquelle  les  thèmes  du  dit  Concours  furent  publiés,  croj'ait  si  sûr  le 
succès  de  la  Photogrammetrie,  au  point  de  se  hasarder  à  la  proposer  sous  une 

telle  forme  à  la  haute  considération  de  l'Académie  ?  Ce  fut  un  général  émi- 
nent. décédé  peu  de  temps  après,  et  dont  le  souvenir  fut  bientôt  enseveli 

par  l'oublie  le  plus  profond,  et  c'est  seulement  depuis  quelques  mois  qu'elle 
a  été  révindiquée  par  l'auteur  de  ce  travail,  dans  un  article  paru  dans  ces 
mêmes    pages.    Il    est    question    du  général  M.  Antoine   Terrero,  Directeur 
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d'études  et  Professeur  de  Géodésie  à  l'Ecole  de  l'Etat  Major  de  l'Armée 
espagnole. 

C'est  lui  qui,  devançant  à  son  époque  dans  le  champ  spéculatif, 

ainsi  qu'il  l'avait  fait  dans  celui  des  applications  pratiques,  publia  en  1862 
une  étude  très  complète  de  la  Théorie  géométrique  de  la  Photogrammétrie, 

qui  ne  parut  que  vingt-et-un  ans  plus  tard  dans  le  ̂ Journal  .  .  .  von 

Crelle"  sous  la  paternité  du  savant  professeur  allemand  Dr.  Guido  Hauck. 
C'est-à-dire,  que  si  l'Espagne  partage  avec  la  France  la  priorité  dans 

les  domaines  de  la  pratique,  c'est  à  elle  seule  qui  revient  cet  honneur  dans 

ceux  de  la  théorie,  ainsi  que  nous  l'avons  fait  voir  dans  cette  Revue'). 
Malhereusement,  l'ère  si  brillamment  commencée  dans  notre  Patrie,  s'épu- 

isa bientôt,  et  elle  n'a  été  plus  restaurée.  Les  remarquables  travaux  de 
Terrero  en  Espagne  —  de  même  que  ceux  de  Laussedat  en  France  —  n'ont 
pu  être  continués,  manque  de  protection  des  Gouvernements  et  d'enthousi- 

asme de  ceux  qui  étaient  appelés  à  les  faire,  et  bientôt  on  vit  d'autres 
pays,  l'Allemagne  et  l'Autriche  dans  le  champ  de  la  théorie,  l'Italie,  la  Russie 
et  le  Canada  dans  les  applications  pratiques,  cultiver  avec  intérêt  la  Photo- 

grammétrie sous  ses  différents  aspects,  et  en  faire  un  intéressant  chapitre 
de  la  Géométrie,  et  une  méthode  topographique    universellement  répandue. 

Aujourd'hui  la  France  commence  à  s'éveiller:  elle  fonde  une  section 
de  la  ,.Société  Internationale  de  Photogrammétrie"  et  érige  un  monumt'nt 

à  son  illustre  inventeur.  L'Espagne,  sera-t-elle  le  seul  pays  qui  s'obstine 
à  rester  en  arrière  dans  le  mouvement  actuel  ?  Nous  ne  pouvons  pas  le 

croire,  et  c'est  pour  animer  ceux  qui  hésitent  encore  avant  de  donner 

l'élan  que  nous  publions  ici  ce  que  firent  leui's  prédécesseurs,  et  ce  qu'ils  ont 
le  devoir  inexcusable  de  continuer  et  de  perfectionner. 

I*"    Partie. 

Investigations  théoriques. 

1 

Mémoire    Présenté    par    M.    A.    Laussedat     à    l'Académie    Royale    des 

sciences  de  Madrid,  l'an  1863. 

L'Académie  Royale  des  Sciences  de  Madrid  proposa  l'an  18G1  pour  un 
de  ses  Concours  annuels  de  Prix,  le  thème:  „Déterminer  les  erreui's  pro- 

bables qui  résultent  dans  les  plans  topographiques  déduits  de  deux  per- 

spectives photographiques,  en  ayant  compte  de  toutes  les  causes  d'erreur  ((ui 
peuvent  influer  sur  sa  production". 

De  la  seule  lecture  de  ce  thème  se  déduit  clairement  que  cette  haute 

Corporation  scientifique  considérait  la  Photogrammétrie  —  il  y  a  déjà  un  demi 
siècle  —  pas  comme  une  simple  curiosité  sans  importance,  mais  comme  une 
méthode  qui  devait  bientôt  être  appelée  à  fournir  des  nombreuses  applica- 

tions, lesquelles  exigaient  la  connaissance  exacte  du  degré  de  précision  dont 
elle  était  capable. 

1)  Voir  „Sur  une  question  de  priorité  à  propos  du  Tlieorrino  do  Ilaiick"  puljlié  dniis 

^Internationales  Areliiv  fur  Photogrammétrie",  Tome  II,  Livr.  'i,  Octobre  1911. 



INTERNATIONALES  ARCHIV   FUR  PHOTOGRAilMETRIE  251 

Le  18  Avril  18G3  un  Mémoire  fut  présenté  à  ce  Concours,  avec  l'inscrip- 
tion suivante  „Per  varies  usus  artem  experientia  fecit  (Manibius;.  Sit  modus 

in  rébus".  Ce  travail  obtint,  à  la  Séance  du  25  janvier  1864,  l'accésit^  la 
seule  récompense  accordée  dans  ce  thème.  Le  pli  qui  contenait  le  nom 

de  l'auteur  ayant  été  oiivei't,  celui-ci  résulta  être  le  major  du  Génie  et 

Professeur  de  Géodésie  à  1'  Ecole  Polytechnique  de  Paris,  M.  Aimé  Laussedat, 
universellement  reconnu  plus  tard  comme  le  fondateur  de  la  Photogrammétrie. 

Ce  précieux  document  se  conserve  dans  les  Archives  de  l'Académie.  Il 

reste  inédit  et  la  difficulté  que  l'on  a  pour  l'examiner,  ainsi  que  j'ai  pu  le 

faire,  me  conseille  d'en  donner  un  bref  résumé  qui  présente  aujourd'hui 

un  grand  intérêt,  puisqu'elle  montre  l'état  de  la  Photogrammétrie,  à  peine 
née,  par  les  seuls  travaux  de  son  inventeur. 

L'auteur  commence  enjustifiant  sou  plan  par  la  remarque  exacte  de  ce 
que  r  évaluation  axacte  des  erreurs  étant  le  thème  pi'oposé,  et  ceux-ci  dé- 

pendant de  la  manière  d'opérer,  il  s'  occupera  en  premier  lieu  de  la  descrip- 
tion de  la  méthode  qu'il  a  suivi  dans  ses  expériences.  Parmi  les  nombreuses 

solutions  —  dit-il  —  qui  peuvent  être  appliquées  à  la  résolution  du  problème: 

„déduire  le  plan  d'un  terrain,  de  deux  perspectives  données  de  celui-ci", 

c'est  toujours  le  critérium  qu'il  était  inexcusable  avoir  des  angles  très 
ouverts  dans  les  vues  qui  a  prédominé  chez  touts  les  auteurs,  et  on 

a  construit  des  appareils  qui  forment  des  panorames  cylindriques  ou  com- 

posés de  secteurs'):  Laussedat  ne  croit  pas  que  cette  condition  soit  essen- 
tielle et  il  préfère  de  même  que  tous  les  auteurs  qui  postérieurement  se 

sont  livrés  à  ces  études,  les  vues  obtenues  avec  la  chambre  photographique 

ordinaire  (dont  la  surface  sensible  est  plane  et  verticale),  auxquelles  les 

principes  de  la  Géométrie  peuvent  être  facilement  appliqués,  ce  qui  est 

pratiquement  impossible  sur  les  panorames  dont  il  a  été  question  précé- 
demment. 

Le  plan  du  Mémoire  étant  exposé,  son  auteur  fait  connaître  successi- 

vement dans  un  „ Avant-propos"  la  théorie  géométrique  des  perspectives 

photographiques  et  le  moyen  d'en  déduire  la  planimétrie  et  l'altimétrie  d'un 
terrain,  comptant  toujours  sur  la  parfaite  invariabOité  de  la  distance  focale 

de  la  chambre  photographique  employée,  et  définant  ce  qu'on  appelle  les 

„points  de  vue"  et  ̂ principaux"   et  les  clignes  d'horizon"   et  „de  visée". 

Les  préliminaires  antérieui'S  étant  fixés,  on  entre  déjà  dans  le  Mé- 
moire proprement  dit,  lequel  est  divisé  en  trois  jiarties.  La  première, 

intitulée  „Théorie  de  la  levée  photographique',  commence  exposant  la  mé- 
thode des  ̂ intersections"  et  en  déduisant  la  planimétrie,  après  quelques 

justes  propos  sur  la  mesure  de  la  base  et  des  angles  azimutales.  Vient  après 

la  ̂ disposition  des  vues  pour  la  construction  du  plan'' c'est-à-dire,  ce  qu'on 
désigne  ordinairement  sous  le  nom  „d'orientation  relative  des  photographies 

dans  le  plan  de  l'épure".  L'auteur  consigne  quelques  remarques  sur  la  nivel- 

')  L'auteur  lait  ici  référence  au   cylindrographe    de  Moëssard    et    à    la    planchette    de 

Chevalier,  qui  étaient  en  si  grand  crédit  à  l'époque  à  laquelle  cela  s'écrivait. 
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lation  et  le  moyen  de  contrôler  les  points  et  les  côtes  obtenues  de  deux 

photographies,  par  des  constructions  déduites  d'une  troisième  vue.  La  pre- 
mière Partie  du  Travail  finit  avec  la  „ description  et  emploi  de  la  chambre 

photographique"  dont  Laussedat  s'est  servi'),  et  des  organes  géodésiques 
dont  elle  était  munie;  et  du  „moyen  de  mettre  l'instrument  en  station  et 
de  le  corriger"  avec  la  correspondente  détermination  des  constantes,  dont 
la  connaissance  est  indispensable  pour  la  construction  du  plan  topogra- 
phique. 

,  Discussion  des  erreurs  qu'il  faut  craindre  dans  l'application  de  la 
photographie  à  la  levée  des  plans":  c'est  le  titre  de  la  IP"  Partie.  L'auteur 
forme  deux  grands  groupes  avec  les  erreurs  possibles  :  ceux  qui  procèdent 

de  la  nature  de  l'appareil  employé,  et  ceux  qui  sont  commune  à  toutes  les 
constructions  graphiques.  Dans  le  premier  groupe  on  étudie  les  erreurs  qui 
proviennent  de  la  „déformation  produite  dans  les  images  par  le  manque 

d'un  foyer  exact  de  l'objectif"  (aberration  de  sphéricité),  et  de  l'influence 
que  celle-ci  agit  sur  la  détermination  de  la  distance  focale:  un  tableau  con- 

tient les  valeurs  que  l'auteur  a  obtenues  i^our  cette  constante,  en  employant 
des  points  d'une  photographie,  situés  à  des  différentes  distances  du  point 
principal,  et  il  déduit  de  ces  expériences  que,  plus  grandes  sont  ces  distan- 

ces, plus  petites  sont  les  valeurs  obtenues  pour  la  distance  focale.  Il  déduit 

après,  à  l'aide  d'une  courbe  d'erreur,  la  ̂ correction  des  angles  mesurée  sur 
les  photographies",  en  déduisant  finalement  que  l'ouverture  utile  de  l'ob- 

jectif qu'il  employait  était  seulement  de  35",  il  adopta  seulement  celui  de 
30"  pour  ses  travaux,  puisque  de  cette  manière  il  pouvait  compter  sur  une 

plus  grande  sûreté  et  on  avait  en  plus  l'avantage  de  ce  que  cet  angle  est 
un  diviseur  exact  de  la  circomférence  et  cela  facilitait  les  tours   d'horizon. 

, Degré  de  précision  des  constructions  graphiques"  est  le  titre  de  la 

II'"°  partie  de  l'étude  des  erreurs  qu'on  peut  craindre  dans  l'application  de 
la  photographie  à  la  construction  de  cartes  topographiques.  En  suivant  le 

même  plan  que  l'auteur  se  proposa  pour  la  totalité  du  Mémoire,  il  com- 
mence avec  quelques  indications  sur  le  moyen  de  déduire  la  planimétrie  et 

l'altimétrie  d'un  terrain,  d'un  certain  nombre  de  photographies.  Laussedat 
conseille  qu'on  obtienne  une  épreuve  claire  de  la  vue,  et  que  l'on  y  déter- 

mine, avec  la  plus  grande  exactitude  qu'il  soit  possible,   la   distance   focale. 
Avec  un  rayon  égal  à  cette  distance,  on  décrit  une  circomférence,  et 

on  obtient  ("pour  ce  rayon)  les  valeurs  graphiques  des  tangentes  des  angles 
de  1",  2",  3",   15":  on  porte  ces  grandeurs  sur  la  droite  d'horizon  de  la  vue 
à  partir  du  point  principal,  et  par  les  bouts  de  ces  segments  on  lève  des 
perpendiculaires  à  cette  droite  là.  Ensuite  on  détermine,  graphiquement  aussi, 

et  pour  le  même  raj'on,  les  sécantes  des  angles  de  1",  2",  3"   15",  c'est  à- 
dire,  les  projections  horizontales  des  segments  des  lignes  de  visée  compris 
entre    le    point    de    vue    et    le    plan    du    cadre.     Finalement,    on   mène    des 

1)  C'était  celle  dont  il  fit  usage  pour  la  levée  —  devenue  clasBique  —  du    village  de 
Le  Bue,  dont  nous  lairona  i|uestiiin  plus  tard. 
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parallèles  à  la  droite  d'horizon  à  des  distances  de  1,2,3    centimètres,  ou  à 
des  distances  correspondentesà  des  incréments  égaux  des  susdites  lignes  de  visée. 

Pour  faciliter  et  abréger  les  opérations,  Laussedat  conseille  qu'on  con- 
struise pour  chaque  distance  focale  un  diagramme,  et  que  l'on  calque  celui-ci, 

par  n'importe  quel  procédé,  sur  toutes  les  vues  que  doivent  être  employées. 
D'accord  avec  cette  manière  d'opérer,  l'auteur  parvient  à  rechercher 

„rexactitude  de  la  planimétrie",  et  remarque  que  les  erreurs  sont  d'autant 
plus  petites  que  les  lignes  de  visée  sont  plus  longues  et,  la  distance  focale 

étant  la  plus  petite  de  celles-ci,  il  faut,  donc,  l'augmenter  tant  que  possible 
pour  que  les  deux  points  qui  déterminent  chacune  de  celles-ci,  soient  tant 

séparées  que  possible  ;  l'influence  que  l'échelle  à  laquelle  le  plan  est  dessiné 
exerce  sur  l'exactitude  de  celle-ci,  est  aussi  remarquée  dans  ces  lignes. 
Laussedat  fait  encore  une  étude  tout-à-fait  analogue  sur  la  , précision  dans 

le  nivellement'',  qui  doit  être  bien  supérieure  à  celle  qu'on  exige  dans  la 
planimétrie:  dans  la  levée  du  village  de  Le  Bue,  avec  une  distance  focale 

f  =  0'50  mètres  et  l'échelle  V2ooo>  les  hauteurs  des  points  situés  à  500 

mètres  de  l'appareil,  furent  déterminées  avec  une  eiTeur  inférieure  à  1  mètre. 
„Des  erreurs  accidentelles"  s'occupe  ensuite  le  colonnel  Laussedat:  et 

c'est  dans  celles-ci  —  dit-il  —  que  l'on  trouve  le  plus  grand  avantage  de  la 

méthode:  voyons  ses  propres  mots:  „les  vues  sur  lesquelles  l'on  pratique 
les  opérations  graphiques  réproduisent  exactement  l'aspect  du  paysage  pour 
chaque  station  et  il  n'y  a  pas  généralement  la  moindre  difficulté  pour  re- 

connaître le  même  object  sur  les  vues  prises  depuis  différents  points.  Dans 
les  opérations  ordinaires,  le  topographe  oublie  inmédiatement  après  avoir 
quitté  une  station,  la  disposition  apparente  des  objets  choisis  comme  des 

points  de  visée;  et  s'il  soupçonne  après  une  erreur  dans  les  données  prises 
sur  le  terrain,  il  n'a  d'autre  ressource  que  d'y  revenir.  C'est  pourquoi  le 
plus  souvent  on  ne  tâche  de  déterminer  avec  la  méthode  des  intersections 

qu'un  nombre  très  restreint  de  points.  Avec  la  photographie  c'est  déjà  toute 
un  autre  cas  :  le  dessinateur  a  toujours  sous  sa  vue  les  images  du  terrain 
et  il  peut  les  consulter  à  chaque  instant  pour  vérifier  ou  corriger  ses 
opérations.  Les  erreurs  accidentelles,  donc,  doivent  être  très  rares  et  il  est 

toujours  l'occasion  de  les  corriger   Ces   résultats    sont    dus    —    nous   le 
répétons  —  à  la  même  nature  des  vues  qui  reproduisent  la  physionomie 

exacte  du  terrain  ou,  si  l'on  veut,  à  l'analogie  des  images  qui  se  forment 
sur  la  rétine  avec  celles  qui  se  produissent  dans  le  foyer  de  la  chambre 

obscure  ordinaire.  L'on  comprend  bien  difficilement,  après  cela,  comment 
il  y  a  eu  des  personnes  ayant  cru  voir  un  progrès  dans  la  production 

d'images  torturées,  dont  l'aspect  est  si  différent  de  celui  qui  nous  est 
familier. 

Romax'quons,  enfin  (et  cela  porte  sur  une  espèce  d'erreurs  pas  moins 
graves,  mais  qui  dépendent  de  l'insufficence  du  dessin  topographique  en 
soi  même),  que  les  vues,  réunies  au  plan,  constituent  un  précieux  complé- 

ment pour  celui-ci,  et  en  facilitent  l'étude". 
La  facilité  que  l'autour  suppose  dans  la  reconnaissance  de  l'image  d'un 

même  point  sur  les  différentes  photographies    exceptée,    puisqu'elle    dépend 
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évidemment  de  la  configuration  du  terrain  dans  chaque  cas,  toutes  les  autres 

idées  réproduites  sur  les  lignes  antérieui'es,  ont  reçu  une  confirmation  par- 
faite dans  la  pratique  de  la  Pliotogrammétrie  pendant  le  demi  siècle  écoulé 

depuis  qu'elles  furent  écrites  :  témoignage  évident  de  ce  que  l'illustre  Lausse- 
dat,  en  établissant  les  bases  de  son  système,  n'était  pas  un  rêveur  qui  se 
lance  à  1'  inconnu,  mais  1'  homme  de  science,  théorique  et  pratique  en  même 
temps,  qui  marchait  sans  hésiter  vers  un  but  certain  et  positif. 

La  troisième  et  dernière  partie  du  Mémoire  dont  nous  nous  occu- 

pons, a  pour  titre  ̂ Ensemble  des  opérations  d'une  reconnaissance".  Laus- 
sedat  classifie  en  quatre  groupes  principaux  les  opérations  nécessaires  pour 
exécuter  une  reconnaissance  complète  par  la  méthode  des  perspectives 
photographiques:  l.  Les  opérations  géométriques  qui  embrassent  la  mesure 
des  distances  qui  séparent  les  différentes  stations  et  celle  des  angles  qui 

servent  pour  disposer  les  vues  dans  la  construction  du  plan.  2.  Les  opéra- 

tions photographiques.  3.  L'exécution  d'  esquisses  dessinées  à  œil  nu  sur  le 
terrain  par  les  méthodes  les  plus  rapides.  4.  Les  constructions  graphiques 
et  le  dessin  à  neuf  du  plan,  pour  lequel  on  fait  servir  les  éléments  de  toute 
sorte  ramassés  sur  le  terrain. 

L'auteur  explique  la  manière  de  déterminer  la  ligne  polygonale  dont 
les  sommets  sont  les  points  de  station,  et  il  donne  après  des  idées  géné- 

rales sur  le  moj'en  d'obtennir  les  diapositives,  en  recommandant  comme  le 
plus  avantageux  le  procédé  du  collodion  humide,  et  comme  le  papier  le 
plus  commode  le  papier  ciré  sec.  Nous  croyons  inutile  de  faire  remarquer 
r  influence  décisive  que  touts  les  avancements  de  V  art  photographique  ont 
exercé  sur  le  perfectionnement  et  la  propagation  de  la  Photogrammétrie,  et 
celle  que  les  avancements  succesifs  en  produiront,  surtout  la  photographie 
en  couleurs  qui  facilitera  extraordinairemcnt,  le  jour  où  elle  sera  pratique, 
la  reconnaissance  de  points  correspondents  sur  diverses  plaques. 

En  s'occupant  des  , esquisses  de  détail"  1'  auteur  combat  1'  idée  de  ce 
qu'avec  la  photographie  elles  sont  tout-à-fait  inutiles:  mais  „ils  peuvent 

s'exécuter  —  dit  Laussedat  —  avec  bien  plus  de  rapidité,  et  s'obtenir  seule- 
ment sur  les  points  les  moins  apparents  du  terrain,  entre  bâtiments  ou  dans 

les  lieux  couverts  de  végétation  :  il  suffit,  pour  ces  esquisses,  des  mesures 
de  distances  à  pas  et  quelques  côtes  obtenues  avec  le  niveau  de    réflexion. 

Le  colonnel  Laussedat  passe  Ji  étudier  la  „construction  graphique  ou 

dessin  à  neuf  du  plan".  Il  se  rapporte  pi'incipalement  aux  opérations  que 
lui  même  réalisa  pour  la  levée  du  plan  du  \'illage  de  Le  Bue,  le  i  Mai  18G1. 
Les  photographies  furent  obtenues  par  un  photographe  professionnel  qui 

jamais  s'était  occupé  de  lever  des  plans,  ayant  été  guidé  seulement  pour 
le  choix  des  points  de  vue.  Les  photographies  obtenues  aj'ant  été  confiées 
à  un  topographe  expérimentée,  elles  suffirent  pour  construire  avec  assez 

de  détails  un  plan,  à  l'échelle  '/.loon  Qui,  comparé  avec  une  levée  topogra- 
phique faite  à  la  ménu^  échelle  par  les  procédé-;  ordinaires,  résulta  nota- 

blement exact,  autant  à  la  partie  de  planimétric,  comme  à  celle  du  nivellement. 
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L'illustre  créateur  de  la  Photogrammétrie  finit  avec  les  lignes  suivantes 
où  il  consigne  son  avis  sur  son  invention. 

„En  exposant  la  méthode  ordinaire  des  perspectives  dessinées  sur  un 

tableau  plat,  ou  plutôt  prismatique,  comme  le  meilleur  qu'on  puisse  employer 
quand  on  veut  appliquer  la  photographie  à  l'étude  du  terrain,  nous  n'avons 
taché  d'exagérer  ses  avantages,  ni  de  dissimuler  ce  qu'elle  a  d'incomplète. 
11  ne  serait,  en  effet,  raisonnable  d'espérer  trouver  sur  les  vues,  si  exactes 

et  détaillées  qu'on  voudrait  les  supposer,  ce  qu'on  ne  peut  pas  découvrir  sur 
le  même  terrain  qu'en  le  parcourant  de  tous  côtés.  Ce  n'est  pas,  donc,  à 
la  méthode  même  qu'on  doit  imputer  les  lacunes  qu'il  faut  remplir  dans  les 
plans  qu'elle  aide  à  construire,  puisque  il  en  serait  de  même  avec  tout 
autre  procédé  fondé  sur  l'emploi  de  la  photographie,  et  nous  osons  affirmer 
qu'aucun  de  ceux  qui'ont  été  inventés,  réunit  au  même  degré  ces  deux  pro- 

priétés essentielles:  la  simplicité  et  l'exactitude. 
Quoiqu'il  ne  soit  pas  à  présent  l'ocassion  de  s'occuper  des  différents 

systèmes  annoncés  depuis  quelques  années,  mais  qui  sont  restés  à  l'état  de 
théorie  ou  qui  n'ont  produit  que  d'esquisses  très  imparfaites,  nous  ferons 
noter  que  les  vues  obtenues  sur  des  surfaces  cylindriques  auxquelles  on 

attribue  une  étendue  beaucoup  plus  vaste  qu'aux  vues  ordinaires,  ne  se 
prêtent  pas  à  des  constructions  graphiques  si  simples  comme  ces  dernières. 

D'un  autre  côté,  nous  le  répétons,  l'inconvénient  de  multiplier  le  nombre 
des  épreuves  devient  de  jour  en  jour  moins  impoi-tant  à  mesure  que  les 

procédés  photogi-aphiques  deviennent  plus  rapides:  et  quand  on  a  l'appareil 
installé  sur  la  station  il  est  bien  moins  pénible  d'obtenier  deux  ou  trois 
vues  que  d'en  faire  une  seule  cj'lindrique. 

Quand  aux  panorames  circulaires  aplatis,  nous  en  avons  fait  déjà  la 

critique  dans  le  cours  de  ce  travail,  sous  le  doublé  aspect  de  l'unification 

de  la  longueur  des  lignes  de  visée  et  de  l'altération  profonde  qu'elles  font 
subir  au  paysage.  Pour  tout  dire  il  faudrait  ajouter  que  les  éléments  dont 
un  tour  d'horizon  se  compose  se  supei^posent  les  uns  aux  autres,  il  en 
résulte  des  images  d'une  telle  confusion  que  les  objets  les  plus  visibles 
du  terrain  sont  très  difficiles  à  reconnaître  sur  le  panorame.  Mais  laissant 

de  côté  tous  ces  systèmes  spécials,  revonons  à  celui  que  nous  conseillons 

d'emploj'er.  S'il  est  impossible,  nous  l'avouons  sans  hésiter,  d'obtenir  en  tous 
cas  des  levées  topographiques  complètes  à  l'aide  unique  de  la  photogi-aphie, 
cela  ne  nous  empêchera  pas  de  constater  les  ser-sàces  importants  que  cet 
art  est  appelé  à  fournir,  surtout  dans  les  reconnaissances  rapides  et  dans 
les  expéditions  lointaines. 

Si  l'armée  espagnole  au  Maroc,  si  les  armées  françaises  en  Chine,  en 

Syrie,  au  Mexique,  avaient  eu  des  ingénieurs  munis  d'instruments  photogra- 
phiques convenablement  disposés,  les  documents  apportés  de  ces  contrées 

dont  la  topographie  est  si  peu  connue,  auraient  été  d'une  utilité  incon- 

testable pendant  la  campagne  même,  et  ils  seraient  d'un  intérêt  immense 
pour  l'avenir,  si  d'autres  événements  importants  venaient  à  se  développer 
sur  ces  mêmes  pays. 

Les  Etats  Majors  européens  ne  manquent  pas  d'officiers  habiles  .i  1  art 
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de  lever  des  plans:  quelques  uns  de  ces  officiers  sont  aussi  familiarisés 
avec  le  dessin  artistique,  et  ils  ont  recours  aux  esquisses  pour  illustrer  leurs 
reconnaissances  topographiques,  surtout  dans  des  contrées  très  accidentées. 

Mais  cet  usage  est  loin  d'être  généralement  répandu,  parce  qu'il  exige  une 
aptitude  spéciale.  Il  arrive  aussi  qu'il  est  difficile  de  mettre  d'acord  les  travaux 
réalisés  par  des  différentes  personnes,  qui  n'éclairissent  que  des  points  isolés, 
quand  il  serait  avantageux  de  connaître  l'ensemble  du  paj^sage. 

La  photographie  habilement  employée  utiliserait  tous  les  efforts  indi- 
viduels en  offrant  de  soi-même  des  éléments  nombreux  et  incomparablement 

plus  exacts  que  ceux  qu'on  trouve  ordinairement  sur  les  plans  manuscrits 
et  sur  les  vues  esquissées  en  parcourant  rapidement  le  terrain.  Nous  ne 

croyons,  donc,  rien  exagérer  en  disant  que  la  photographie  doit  occuper 
bientôt  le  premier  rang  dans  les  reconnaissances  rapides.  On  peut  en  dire 

autant  en  ce  qui  concerne  son  intervention  —  si  apréciée  déjà  —  dans  les 

voyages  d'exploration  scientifique. 
Nous  ne  doutons  pas,  enfin,  à  considérer  les  vues  photographiques 

comme  appelées  à  coopérer  avec  grand  avantage  à  la  réalisation  des  opé- 
rations de  détail  entrepises  pour  la  formation  des  cartes  des  pays  accidentés. 

Il  ne  serait  pas  difficile  de  montrer,  surtout  en  Espagne,  de  nombreux 

endroits  presqu'inaccessibles  aux  moyens  dont  les  ingénieurs  disposent 
généralement,  et  que  la  méthode  dont  nous  avons  tâché  d'établir  les  règles, 
permettra  d'étudier  sans  un  gi-and  travail,  en  même  temps  qu'elle  servira  à 
reproduire  l'aspect  pittoresque  du  paysage. 

Jusqu'ici  l'intéressante  ^Conclusion"  à  laquelle  fixait  le  major  Laus- 
sedat  ses  propres  jugements  sur  les  applications  de  la  Photographie  à  la 
Topographie  dont  il  venait  de  mettre  les  fondements. 

Quatre  notes  finissent  le  Mémoire.  On  étudie  à  la  première  les  „ opé- 
rations nécessaires  pour  former  une  carte  topographique,  les  vues  photogra- 

phiques étant  données''.  Dans  la  deuxième  on  s'occupe  du  „moyen  de  déter- 
miner l'orientation  absolue  d'une  vue"  :  dans  la  troisième  il  s'  agit  de 

„restadie":  et  dans  la  quatrième,  enfin,  on  consigne  quelques  remarques  sur 

l'application  des  chambres  photographiques  ordinaires  à  la  levée  de  cartes 
topographiques,  en  faisant  mention  de  celle  que  l'auteur  réalisa  eu  disposant 
un  de  ces  appareils  sur  une  planchette  solide  pour  lui  donner  un  mouvement 

autour  d'un  axe  vertical,  en  la  munissant  d'un  niveau  Burel  et  constate 
avoir  obtenu  des  résultats  tout-à-fait  satisfaisants. 

Le  résumé  léger  qui  précède  suffit  pour  se  faire  une  idée  du  contenu 

et  de  l'importance  historique  du  Mémoire  de  Laussedat  :  il  contient  le 

plan  de  Le  Bue,  avec  les  photographies  qui  ont  servies  pour  l'obtenir,  tel 
qu'il  est  reproduit  dans  l'ouvrage:  ̂ Recherches  sur  les  Instruments,  les 
Méthodes  et  le  Dessin  topographiques",  dernière  production  de  son  illustre 
auteur. 

Nous  finirons  cette  étude  en  copiant  une  partie  du  rapport  qui  fut 

présenté  de  ce  Mémoire  à  l'Académie  par  le  Secrétaire  de  sa  section  des  Scien- 
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ces  Exactes,  qui  était,  à  cette  époque,  le  savant  général  M.  Carlos  Ibanez, 

qui  jouissait  d'un  juste  renommé  depuis  qu'il  avait  réalisé,  peu  de  temps 
avant,  avec  une  précision  remarquable,  la  liaison  du  réseau  géodésique 

général  de  l'Europe  avec  celui  de  l'Afrique  '). 
Le  rapport  du  général  Ibanez  sur  le  Mémoire  de  Laussedat  finit  avec 

ces  mots:  „ Ayant  considéré  que  dans  ce  Mémoire  son  auteur  examine 

et  résolve  la  question  proposée  par  l'Académie  avec  l'approximation  néces- 
saire dans  la  pratique  de  la  topographie;  qu'il  montre  avoir  étudié  avec 

soin  spécial  la  manière  d'appliquer  la  photographie  à  la  formation  de  cartes 
topographiques  ;  et  considérant,  finalement,  la  grande  importance  que  peut 
attendre  cet  emploi  de  la  photographie  autant  pour  la  rapidité  que  pour 

l'exactitude  des  opérations  topographiques:  et  qu'il  faut  inexcusablement, 
pour  arriver  à  la  perfection  dans  cette  méthode,  stimuler  et  récompenser  le 

petit  nombre  de  personnes  qui  s'occupent  de  ces  études  si  elles 
montrent  quelques  uns  des  chemins  qui  peuvent  conduire  jusqu'au  point 
désiré. 

La  section  (des  Sciences  Exactes)  a  décidé,  par  majorité  de  voix,  pro- 

poser à  l'Académie  que  le  prix  soit  accordé  à  l'auteur  du  Mémoire  numéro 
1,  l'unique  présenté  au  Concours,  malgré  qu'il  aurait  été  à  désii'er  plus  de 

carte  dans  quelques  points  et  une  plus  grande  extension  à  l'exposition  des 
diverses  causes  d'erreur  et  des  moj^ens  de  correction  pour  déduire  la  plani- 
métrie  et  le  relief  d'un  terrain. 

(Compte  rendu  de  la  Séance  de  la  Section  des  Exactes  de  l'Académie 
Royale  des  Sciences,  le  29  Décembre  1869.) 

Théorie  Géométrique  de  la  Photogrammétrie,    par    le    général  Antonio 
Terrero.  Madrid,  1862. 

Dans  le  paragraphe  I  de  cet  article  nous  avons  vu  comment  cet  illustre 

académicien  influa  puissamment,  quique  d'une  manière  indirecte,  sur  les 

premiers  travaux  du  colonnel  Laussedat,  en  proposant  à  l'Académie 
Royale  un  thème  se  rapportant  à  ce  même  sujet. 

Nous  allons  voir  à  présent  qu'en  outre  de  cela  notre  savant  compatriote 
publia  un  travail  original  dans  lequel  il  résolut  magistralement  les  problèmes 
fondamentaux  de  la  Théorie  Photogrammétrique. 

L'on  croyait  universellement  que  les  remarquables  travaux  du  renommé 
Docteur  Guido  Hauck,  professeur  à  l'Ecole  Polytechnique  de  Charlotten- 
burg,  publiés  en  1883  et  1884,  constituaient  la  première  étude  géométrique 

de  ces  questions,  et  le  premier  lieu  où  l'on  trouve  la  propriété  qui  sert  de 
base  à  l'identification  de  points  homologues  sur  deux  vues  photographiques 

')  Il  est  curieux  à  remarquer  que  ce  fut  à  ce  travail  qu'assista  le  colonnel  Laussedat 
le  24  Août  1858,  comme  délégué  spécial  du  Ministère  de  la  Guerre  français  pour  étudier  les 

appareils  et  les  procédés  employés  par  le  général  Ibaûez  pour  l'opération  fondamentale,  la 
mtsure  de  la  base  géodésique  de  Madridejos. 

Archiv  fiir  Photogrammétrie.  1" 
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du  même  terrain,  et  qui  reçoit  généralement  le  nom  de  , Théorème  de 

Hauck". 
Cependant  quand  ces  articles  parurent  dans  le  „Journal.  ...  de  Crelle", 

pas  moins  de  vingtet-un  ans  s'étaient  écoulés  depuis  que  presque  toute  la 

base  fondamentale  des  théories  qu'ils  contenaient,  avait  été  publiée  dans  une 
Revue  espagnole  par  le  général  T errer  o. 

Cette  étude  a  pour  titre:  ,. Topophotographie,  c'est-à-dire,  Applications 
de  la  Photographie  à  la  Levée  de  plans  topographiques",  et  il  occupe  quinze 
pages  dans  la  revue  intitulée  „L' Assemblée  de  l'Armée.  —  Revue  de  Sciences, 
Art  et  Histoire  Militaire"^). 

Ce  que  cette  date  à  d'éloignée,  et  la  courte  vie  de  la  Revue  citée  ont 
été  sans  doute  les  causes  du  complet  oubli  dans  lequel  cet  intéressant  travail 

est  tombé,  au  point  que  je  ne  l'ai  vu  cité  dans  aucun  ouvrage  national  ou 
étranger  —  sauf  la  Mémoire  du  colonnel  M.  Pedro  de  Zea,  dont  il  sera 

question  plus  tard  —  et  que  même  les  chefs  et  officiers  de  l'Armée  espa- 
gnole ignoraient  tout-à-fait  son  existence. 

C'est  pour  cela  que  je  crus  accomplir  un  devoir  de  justice  en  faisant 
reparaître  ce  travail  dans  cette  publication,  son  importance  étant  évidente 
pour  r  Histoire  générale  de  la  Photogrammétrie,  et  surtout  pour  celle  de 
r  Espagne. 

La  circonstance  que  Terrero  avait  publié  ces  études  bien  plutôt  que 
Hauck  ne  diminue  pas,  cependant,  en  quoi  que  ce  soit,  ni  le  mérite  ni 

l'originalité  de  ces  dernières. 
Terrero  ne  possédait  pas  les  ressources  fécondes  de  la  Géométrie  de 

Position,  créée  par  von  Staud  quinze  ans  plus  tard,  et  presqu'inconnue  en 
Espagne,  tandis  qu'en  Allemagne  on  lui  accordait  déjà  l'importance  qu'elle 
mérite  :  cette  science  avait  été,  en  outre,  soigneusement  étudiée  par 

Hauck.  C'est  pour  cela  que  l'œuvre  de  Hauck  est  plus  élevée  et  plus 
complète  que  celle  de  son  prédécesseur,  mais  on  ne  peut  pas  réfuser  à 

celui-ci  la  priorité  dans  la  partie  essentielle  et  vraiement  pratique  de  la 
théorie.  Les  applications  de  la  Photogrammétrie  auraient  pu  être  trouvées 

toutes  d'une  manière  toutà-fait  identique  à  leur  développement  réel  avec 
les  seuls  travaux  de  Terrero  si  même  ceux  de  Hauck  n'avaient  été  jamais 
publiés. 

Le  travail  du  général  espagnol  étant  copié  presque  entier  dans  l'article 
dont  nous  avons  fait  question  précédemment,  nous  nous  bornerons  ici  à 
en  faire  un  bref  résumé  qui  sera,  cependant,  sufisant  pour  nous  former  une 
idée  de  ses  points  essentiels. 

11  ne  faut  pas  oublier,  pour  juger  quelques  unes  de  ses  affirmations, 
la  date  éloignée  ou  ce  travail  fut  écrit. 

Terrero  commence  en  disant  que  la  photographie  nous  donne  un  facile 

moyen  d'obtenir  des  vues  ou  pers])ectives,  c'est-à-dire,  des  projections 
polaires  ou  centrales.  Deux  de  ces  projections,  do  même  (jne  deux  projections 
orthogonales  (système  de  Monge),  déterminent  la  position  des  points  et,  par 

•)  V""   année  —  II">"   époque.  Vol.  III.  Aniiûo  18G2,  png.  .'tl. 
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conséquent  la  forme  et  les  dimensions  des  lignes  et  des  surfaces.  La  trans- 
formation du  système  orthogonal  dans  le  polaire  est  supposée  connue  par 

les  applications  de  la  Géométrie  Descriptive  à  la  Perspective  linéaire  et  le 

général  T errer o  vient  à  s'occuper  du  problème  inverse,  soit  du  passage 
du  système  polaire  dans  l'orthogonal,  et  plus  particulièrement  —  ajoute-t-il 
—  de  celui  qui  s'emploie  dans  les  dessins  topographiques  et  qui  consiste  dans 
la  projection  horizontale  de  tous  les  points  remarquables  du  terrain  et 

un  système  de  lignes  horizontales  imaginées  en  celui-ci  (courbes  de  niveau) 
et  dont  les  hauteurs  relatives  sont  connues  en  vertu  de  conventions  déter- 
minées. 

L'auteur  continue  aussi  à  exposer,  avec  la  clarté  que  pourra  apprécier 
le  lecteur,  les  conditions  que  deux  points,  un  de  chaque  vue,  doivent 

remplir  pour  pouvoir  être  des  images  d'un  même  point  de  l'espace:  ,,De 
même  que  les  deux  projections  orthogonales  d'un  point  contiennent  une  de 
plus  des  données  nécessaires  pour  déterminer  sa  position,  et  qu'il  est  pour 
cela  nécessaire  que  ces  deux  projections  remplissent  la  condition  de  se 
trouver  sur  une  perpendiculaire  à  la  ligne  de  terre  pour  ne  pas  renfermer 

un  absurde;  de  même  les  deux  perspectives  d'un  point  enferment  aussi 

une  donnée  de  plus  et  doivent  également,  pour  ne  pas  tomber  dans  l'ab- 
surde, satisfaire  une  condition  que  nous  allons  déterminer.  Appelons  axe 

la  ligne  des  pôles,  et  plans  visuels  ceux  qui  sont  menées  par  cet  axe  :  alors 
pour  que  deux  points  tracés  un  sur  chacun  des  cadres,  puissent 

être  des  perspectives  d'un  même  point  de  l'espace,  il  est  néces- 
saire et  suffisant  que  les  rayons  visuels  respectifs  se  coupent  à 

un  point  de  1'  axe,  et  par  conséquent,  se  rencontrent  sur  un  même  plan 
visuel. 

Cela  posé,  le  système  des  plans  visuels  détermine  par  l'intersection  de 
ceux  ci  avec  les  cadres,  un  sy.stème  de  lignes  sur  chacun  de  ces  cadres'). 

Chacune  de  ces  lignes  a  sa  ligne  conjugée  sur  l'autre  cadre,  car  les  deux 

lignes  doivent  correspondre  à  un  même  plan  visuel.  D'où  il  résulte  que  pour 
que  deux  points  (un  sur  chaque  cadre)  puissent  être  des  perspectives  d'un 
même  point  de  l'espace,  ils  doivent  appartenir  à  des  lignes  conjugées  de 
ces  deux  systèmes. 

Il  s'ensuit  aussi  que  deux  points  quelconques  pris  sur  des  lignes  conju- 

gées peuvent  être  des  perspectives  d'un  point  de  l'espace;  et  que  deux  points 
situés  sur  des  lignes  non  conjugées  ne  pourront  point  l'être. 

Si  les  cadres  coupaient  l'axe,  en  chacun  de  ces  points  d'intersection 
toutes  les  lignes  de  chaque  système  se  couperaient  et  si  les  deux  cadres  se 

coupaient  entre  eux,  les  lignes  de  chaque  système  couperaient  l'intersection 
commune  en  différents  points,  mais  en  un  même  point  chaque  paire  de 

lignes  conjugées.  Quand  les  cadres  sont  plans,  comme  ou  les  a  employés  jus- 

qu'à présent  dans  la  Phototopographie,  les  lignes  tracées  sur  eux  par  l'inter- 
section des  plans  visuels  seront  des  lignes  droites. 

1)  Il  faut  remarquer  que  les  cadres,  c'est-.à-dire,  les  surfaces  sensibles  ou  les  photo 
graphies  se  sont  formées  peuvent  bien  être  d'autres  surfaces  que  des  plans  (p.  e  surfaces 
cylindriques,   sphériques  etc). 

18* 
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En  rabattant  alors  les  cadres  autour  de  leurs  traces  horizontales  comme 

des  charnières,  il  serait  facile  de  contrôler  la  conformité  des  deux  per- 

spectives. 

De  ce  qu'il  y  a  une  donnée  de  plus  pour  déterminer  la  position  d'un 
point,  soit  par  deux  projections  polaires,  soit  par  deux  orthogonales,  l'on 
déduit  l'impossibilité  de  choissir  arbitrairement  ces  deux  projections:  et 
cela  oblige  à  une  construction  qui  permet  de  déterminer,  une  projection 

étant  donnée,  une  ligne  sur  laquelle  l'autre  projection  doit  se  trouver.  Cette 
propriété  offre  en  outre  l'avantage  important  de  laisser  une  ligne  complète- 

ment déterminée  par  ses  deux  projections,  puisque  moyennant  une  construc- 

tion plus  ou  moins  compliquée,  l'on  déduit  les  points  de  ces  deux  projec- 
tions qui  se  correspondent  réciproquement  et  appartiennent  à  un  même 

point  de  la  ligne  originale  qu'elles  représentent.  Autrement  cela  sei'ait  si 
les  lignes  étaient  déterminées  point  à  point  comme  on  est  astreint  à  le  faire 
quand  elles  se  trouvent  en  un  plan  perpendiculaire  à  la  ligne  de  terre,  si 
ce  sont  des  projections  orthogonales,  ou  en  un  même  plan  visuel  si  ce  sont  des 
projections  perspectives  ou  polaires.  Au  même  cas,  les  surfaces  seraient 
aussi  représentées  point  à  point  tandis  que  la  circonstance  indiquée  permet 

qu'elles  le  soient   par   un    système    de   lignes  convenablement  choisi." 
Dans  les  pages  antérieures  on  voit  démonstrée  la  possibilité  de  résoudre 

théoriquement  le  problème  fondamental  de  la  Photogrammétrie,  à  l'aide  de 
la  relation  consignée  dans  les  lignes  soulignées  et  qui  n'est  autre  chose 
—  le  lecteur  a  bien  pu  l'observer  —  que  ce  qui  s'appelle  couramment  le 

^Théorème  de  Hauck". 
Le  général  Terrero  s'occupe  de  la  manièi'e  de  choisir  la  série  de 

stations  qui  doivent  servir  pour  obtenir  les  vues  photographiques,  en  reliant 

ces  stations  au  moyen  d'une  chaîne  convenable  de  triangles,  dont  les  angles 
et  les  côtés  seront  soigneusement  mesurés,  tout  en  déterminant  en  outre 

l'orientation  de  l'une  de  ceux-ci.  L'auteur  recommande  l'emploi  des  photo- 
graphies obtenues  sur  des  plans  verticaux,  c'est-à-dire,  avec  des  axes  optiques 

en  position  horizontale,  et  il  indique  la  nécessité  de  marquer  clairement  sur 

le  cadre  Sa  droite  d'horizon  et  son  centre  ou  point  principal,  en  mesurant 
avec  la  plus  grande  exactitude  la  distance  qui  sépare  ce  point  du  centre 

optique  de  l'objectif  de  la  chambre  photographique  (distance  focale). 
Terrero  s'occupe  ensuite  de  la  transformation  des  j)erspectives  coniques 

dans  les  orthogonales,  c'est-à-dire,  des  vues  photographiques  à  la  planimétrie 
et  altimétrie  du  terrain  qu'elles  représentent,  séparant  les  deux  cas  qui  peuvent 

se  présenter,  selon  que  les  rayons  principaux  soient  horizontals  ou  qu'ils 
ne  le  soient  pas.  La  solution  complète  de  ces  problèmes  peut  se  voir  dans 

l'article  cité  de  „lnternat.  Archiv  ftir  Photogrammétrie". 
La  partie  théorique  étant  terminée,  l'illustre  académicien  espagnol 

consigne  quelques  considérations  pratiques  sur  la  manière  de  construire  le 
plan  topographique  avec  les  données  ramassées  sur  le  terrain. 

Finalement,  il  s'occupe  de  la  photographie  panoramique  qui  fut  en  si 
grand  crédit  quand  Martens,  Porro,  Chevallier  et  d'autres  inventeurs 
])rétendirent  réduire  le  nombre  excessif  de  vues  photugr;ipiiiques  qui  étaient 
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nécessaires  pour  faire  un  tour  d'horizon.  Il  est  aussi  digne  d'attention  de 
voir  que,  s' écartant  de  l'opinion  de  nombreux  partisans  décidés  que  ces 
inventions  eurent  à  cette  époque,  Terrero  assure  sans  hésiter  que  l'emploi 
des  vues  planes  est  tout-à-fait  préférable  à  ces  autres  méthodes,  la  simplicité 

des  constructions  qui  sont  suffisantes  pour  construire  le  plan  d'après 
celles-là  compensant  surabondamment  le  plus  grand  nombre  de  vues  à 
prendre  sur  le  terrain. 

Finalement,  le  savant  espagnol  indique  déjà  l'utilité  incontestable  que 
la  stéreoscopie  peut  fournir  pour  la  levée  des  plans  topographiques,  et  il 

termine  son  Mémoire  par  quelques  considérations  sur  l'application  de  la 
photographie  aux  arts  militaires,  à  lesquelles  il  s'occupe  préféremment  en 
raison  de  sa  profession. 

Voilà  à  grands  traits  le  travail  de  l'illustre  général  espagnol  qui,  la 
méthode  photogrammétrique  à  peine  initiée,  prévoit  les  importantes  appli- 

cations dont  elle  est  capable  et  se  livi'e  avec  enthousiasme  à  son  étude,  en 
posant  ses  bases  théoriques  et  résolvant  ses  problèmes  fondamentaux  un 

quart  de  siècle  avant  le  pi'emier  qui  le  suivit  sur  ce  chemin. 

Dans  mon  article  „Sur  une  question  de  priorité   "on  peut  trouver 

une  note  biographique  du  général  Terrero,  et  c"est  aussi  là  oii  nous 
avons  consigné  notre  espoir  que  les  auteurs  qui  s'occuperont  plus  tard 
de  ces  questions,  ajouteront  le  nom  de  mon  illustre  compatriote  à  celui  du 
savant  professeur  allemand,  en  substituant  la  dénomination  actuelle  de  la 
relation  fondamentale  de  la  théorie  photogrammétrique  par  le  plus  exact  et 

plus  juste  de  ̂ Théorème  de  Terrero-Hauck". 

III. 

Mémoire  officiel  du  majoi-    d'état  major,  M.   Pedro  de  Zea,  chef   de  la 

commission  envoyée  à  l'étranger   pour    étudier  les    applications    de    la 
Photographie  à  la  topographie  (8  Mai  1863). 

Les  intéressants  travaux  du  général  Terrero,  dont  nous  venons  de  nous 

occuper,  éveillèrent  dans  l'Armée  espagnole  le  vif  intérêt  que  l'on  peut 
supposer,  et  inmédiatement  une  Commission  de  Chefs  et  Officiers  fut  nom- 

mée pour  étudier  tout  ce  qu'on  connaisait  hors  de  l'Espagne  sur  les  méthodes 
photogrammétriques.  Le  résultat  de  ce  voyage  fut  consigné  par  le  chef  de 

la  Commission,  M.  Pedro  de  Zea,  lieutenant- colonnel  de  la  Cavalerie, 

major  d'Etat  Major,  dans  un  Mémoire  dont  nous  allons  faire  un  bref 
résumé. 

Il  commence  en  rappelant  celui  écrit  en  1S54  par  le  colonnel  Laus- 

sedat  sur  l'application  de  la  chambre  lucide  aux  reconn;iissances  militaires: 
il  continue  eu  décrivant  les  travaux  qu'à  cette  date  réalisa  Laussedat,  après 
avoir  substitué  la  chambre  lucide  par  la  photographie,  et  il  étudie  soi- 

gneusement la  chambre  construite  par  Bruuner  selon  les  plans  de  Laus- 
sedat. On  y  trouve  aussi  une  notice  sur  les  travaux  que  Bonic  réalisa 

en  même  temps  que  ceux  dont  nous  venons  de    faire  mention.    En    ce    qui 
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concerne  l'exactitude  de  la  méthode,  Zea  dit  qu'il  faut  attendre  pour  en 

juger,  la  termination  du  plan  de  Le  Bue,  qu'on  dessinait  alors,  et  le  Mémoire 
que  Laussedat  préparait  sur  ce  sujet,  dont  il  „ne  pouvait  pas,  malhereuse- 

ment,  copier  les  conclusions,  parce  qu'il  était  encore  un  document  secret, 
destiné  au  Concours  de  l'Académie  Royale  des  Sciences  de  Mardrid". 

Le  major  Zea  voit  deux  inconvénients  à  la  méthode  de  Laussedat: 

premièrement  „le  grand  nombre  de  photographies  qu'  exige  le  tour  d'ho- 

rizon par  l'ouverture  réduite  des  objectifs  photographiques"  (il  ne  faut 

pas  oublier  que  cela  s'écrivait  en  1863);  et  ensuite  ..la  difficulté  de 
reconnaître  un  même  point  sur  deux  photographies,  par  le  différent  aspect 

qu'il  présente  sur  l'une  et  l'autre".  Pour  corriger  le  premier  de  ces  incon- 

vénients, le  major  Zea  propose  l'emploi  des  châssis  à  coulisse,  et  pour 

remédier  au  second,  l'application  des  méthodes  géométriques  exposées  par 
le  général  Terrero  dans  le  Travail  que  nous  avons  déjà  étudié. 

Malgré  cela  M.  Pedro  de  Zea  croit  que  la  méthode  de  Laussedat  est 

bien  supérieure  à  l'emploi  des  chambres  de  Sutton  et  de  Berch,  et  de  la 
planchette  de  Chevalier. 

Cet  intéressant  Mémoire  finit  avec  quelques  idées  sur  la  formation  des 

Brigades  Topographiques  militaires  et  sur  l'application  de  la  Photographie 
à  la  réproduction  des  plans. 

IV. 

Topographie    photographique,    c'est-à-dire,    application    de    la    photo- 
graphie à  la  Levée  de    plans    par  MM.    Ciriaco    de    Iriarte    et   Leandro 

Navarre,  ingénieurs  agronomes. 

Publié  en  1899,  peu  après  le  livre  classique  du  capitaine  E.  Deville,  du 
Canada,  dont  il  suit  le  plan  général,  cet  ouvrage  a  le  mérite  incontestable 

d'être  le  premier  d'une  certaine  étendue  qui  parut  en  Espagne  après 
le  long  intervalle  qui  suivit  aux  travaux  de  Terrero,  et  d'avoir  été 
l'aiguillon  qui  stimula  tous  ceux  qui  dans  ces  dernières  années  avaient 
repris  le  chemin  abandonné,  en  faisant  concevoir  pour  la  Photogrammétrie 
des  flatteuses  espérances  dans  un  bref  délai. 

L'œuvre  de  MM.  Iriarte  et  Navarro  est  la  plus  complète  et  docu- 
mentée de  toutes  celles  qui  ont  été  écrites  en  Espagne  sur  ce  sujet:  mais 

les  limites  réduits  de  ces  Notes  nous  forcent  à  en  faire  seulement  un  bref 
résumé. 

C'est  en  trois  parties  que  nous  pouvons  diviser  l'ouvrage  dont  nous 
nous  occupons:  l'"'  Notices  historiques,  2'"'  Notions  de  Perspective,  et  3'"" 
Phototopographie. 

La  première  partie  commence  avec  quehiues  considérations  sur  les 

avantages  de  la  méthode  et  les  causes  qui  se  sont  opposées  à  son  déve- 
loppement dans  quelques  pays.  On  y  trouve  après,  une  complète  onumeration 

des  applications  de  la  Photogrammétrie  réalisées  en  France,  Allemagne, 

Italie,  Autriche,  Canada  et  Espagne,  s'occupant  spécialement  des  travaux  de 
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Laussedat  à  Paris,  I.  et  H.  Vallot  au  Mont  Blanc,  Paganini  sur  les 
Alpes  et  Deville  dans  le  Canade.  Elle  finit  avec  quelques  notes  sur  les 

travaux  du  major  Zea,  et  l'ingénieur  Pié  y  A  Hué,  en  Espagne. 
La  deuxième  partie  de  l'ouvrage  est  un  Traité  de  Perspective,  analogue 

à  celui  qui  a  été  publié  par  Deville  dans  son  ouvrage,  naturellement  plus 

vaste,  puisqu'il  compte  120  pages. 
Dans  la  troisième  partie  de  l'ouvrage  on  décrit  plusieurs  types  d'ap- 

pareils photogrammétriques,  et  on  y  étudie  avec  soin  toutes  les  opérations 

nécessaires  pour  obtenir  un  plan  topographique,  certains  appareils  auxili- 
aires inclus,  comme  les  perspectomètres  et  perspectographes. 

Quelques  notices  sur  les  levées  photogi'aphiques  réalisées  par  les 
auteurs  à  Madrid  et  par  Moncayo  à  Aragon,  dont  nous  donnerons  une  idée 
à  la  Partie  III  de  cet  article  suivent.  Une  extense  Note  bibliographique  ferme 
r  ouvrage. 

„ Photo-topographie    pratique"    par    le    lieutenant   colonel    d'état    major 
M.  Alejandro  Mâs  y  Zaldua. 

Parmi  les  personnes  qui  à  ces  dernières  années  se  sont  livrées  avec 

intérêt  à  l'étude  et  l'application  des  méthodes  photogi-ammétriques,  se  trouve 
au  premier  rang  le  savant  professeur  de  l'Ecole  Supérieure  de  Guerre  de 
l'Armée  espagnole,  le  lieutenant  colonel  M.  Alejandro  Mâs  y  Zaldua. 

Il  a  publié  un  petit  livre,  très  remarquable,  dans  lequel  il  apparaît 

sous  trois  aspects  également  intéressants:  celui  de  vulgarisateur,  de  per- 

fectionnateur  et  d' expérimenteur  du  système.  C'est  pour  cela  que  nous  de- 
vons soigneusement  analiser  ses  travaux. 

Le  livre  „ Photo-topographie  pratique"  dans  lequel  il  a  consigné  lo 
résultat  de  ses  propres  observations  est,  sans  doute,  le  plus  i>ratique  et 
convenable  pour  celui  qui  veut  se  mettre  en  peu  de  temps  au  courant  des 
méthodes  photogrammétriques 

Nous  tâcherons  d' en  donner  une  idée. 

L'auteur  commence  en  exposant,  avec  clarté  et  i-oncision,  le  fondement 
de  la  méthode  sur  laquelle  réposent  les  procédés  photogrammétriques  :  il 

s'occupe  après  des  appareils  de  campagne,  photogrammètres,  photothéodoli- 
tes, phototachéomètres  et  photoboussoles;  de  leurs  constantes  et  correc- 

tions et  de  la  manière  de  les  employer.  Finalement,  il  conseille  pour  toute 

classe  d'essais,  la  substitutions  des  ai)pareils  coûteux  construits  ex-professo, 
par  d'autres  constitués  par  l'addition  d'une  bonne  chambre  photographique 
à  un  appareil  topographique  ordinaire,  avec  lesquels  on  obtient  des  résultats 

aussi  excellents  qu'avec  les  autres,  et  qui  permettent  une  grande  économie. 
Comme  exemple  de  cette  transformation,  il  décrit  en  détail  la  photo 

boussole  et  le  phototachéométrio  quil  fit  prépai'er  pour  ses  intéressants 
travaux  et  avec  lesquels  il  obtint  d'excellents  résultats.  Ils  sont  décrits  dans 
la  IH"'"  Partie  de  cet  étude. 
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Les  éléments  dont  M.  M  as  disposait  pour  les  travaux  de  campagne 

étant  connus,  le,  troisième  chapitre  de  son  livre  s'occupe  de  l'exposition 
des  règles  générales  qu'il  faut  observer  dans  ces  travaux,  en  séparant  les 
deux  cas  selon  que  la  levée  soit  de  petite  ou  de  grande  étendue. 

Il  fait  question  des  opérations  qu'il  faut  réaliser  au  bureau,  leur  orga- 
nisation et  les  moyens  auxiliaires  pour  les  accomplir.  Il  décrit,  parmi 

ceux-ci,  en  plus  du  tablier  et  du  transporteur  photographique  géné- 

ralement connus,  deux  appareils  qu'il  a  inventés.  Ce  sont  ̂ l'intersecto- 
tographe"  destine  à  la  fixation  des  points  sur  le  plan,  et  les  ̂ tables 

graphiques  tachéom étriqués",  qui  sont  aussi  d'une  grande  utilité  pratique 
pour  le  calcul  des  différences  de  niveau.  La  description  de  ces  deux 
appareils  peut  se  voir  dans  la  notice  sur  la  élevée  photogrammétrique  de 

la  ville  de  Ribas  (Gerone)'  que  nous  incluons  dans  la  III°"  Partie  de  ces 
Notes. 

Après  avoir  exposé  la  théorie  de  Terrero-Hauck  pour  l'identification 
de  points  des  deux  photographies,  et  le  moyen  le  plus  rapide  et  facile  de 

l'appliquer  pratiquement,  le  lieutenant  colonel  Mâs  finit  avec  un  chapitre 
sur  les  avantages  de  la  Phototopographie  et  les  cas  dans  lesquels  son  emploi 
est  recommendé  spécialement. 

Comme  complément  et  explication  des  idées  exposées  dans  son  livre, 

l'auteur  finit  par  la  description  de  la  levée  de  la  ville  de  Ribas  qui 
peut  se  voir  —  comme  nous  venons  d'indiquer  —  dans  la  IIP"  Partie  de 
ce  travail. 

VL 

D'autres  travaux  théoriques  sur  la  phologrammétrie. 

En  1876  l'officier  télégraphiste  M.  Pedro  de  Borja  y  Alarcon  publia 
une  brochure  intitulée:  „Etudes  sur  l'Application  de  la  Photographie  à  la 
Topographie",  dans  laquelle  on  voit  décrites  les  méthodes  et  les  appareils 
de  Laussedat  et  Chevalier,  et  l'estereographe  du  capitaine  de  l'Artillerie 
belge  M.  N.  Plucker:  de  la  comparaison  de  ces  trois  appareils  l'auteur 
déduit  la  supériorité  de  la  planchette  de  Chevalier,  l'unique  qui  avait  été 
introduite  par  la  Société  Géographique  de  Paris  dans  le  programme  du 

Congrès  qu'elle  célébra  à  cette  date  là. 
Pendant  les  vingt  années  dernières  plusieurs  articles  i)hotogramnié- 

triques  ont  été  publiés  dans  les  Revues  théoriques  des  différents  Corps 
civils  et  militaires.  Nous  pouvons  citer,  parmi  ces  travaux,  celui  publié  en 
1890  par  le  lieutenant  du  Génie  M.  Ramiro  Soriano;  en  ]8ii5  un  autre 

de  l'ingénieur  de  Mines  M.  Juan  Fié  y  AUué  dans  la  „Revue  des  Mines"  ; 

encore  un  autre  du  colonel  M.  Ugarte  dans  le  „Mémorial  du  Génie  Militaire" 
et  un  du  capitaine  M.  Carlos  Bona  dans  la  , Revue  Technique  d'Infanterie 
et  Cavalerie",  etc. 

Récemment,  M.  le  Docteui-  Antonio  Torroja,  lni.aMiieur  do  Mines,  a 

présenté    au  Congrès    Scientificpie    célébré    à    Valence    l'année    dernière,    un 
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Mémoire  intitulé  „Note  sur  un  problème  de  Géométrie",  dans  lequel 

il  applique  les  méthodes  de  la  Géométrie  de  Position  au  „ problème  de  l'orien- 
tation des  vues  en  Photogrammétrie"  et  où  il  déduit  quelques  solutions  bien 

plus  simples  et  pratiques  que  celles  qui  avaient  été  publiées  précédemment 

par  Hauck,  Schniid  et  par  nous  même. 

Finalement,  nous  avons  publié  les  travaux  suivants: 

1.  Phototopographie  Théorique  et  pratique.  —  Madrid,  1907. —  187  pages. 
2.  Fondement  Théorique  de  la  Phototopographie  (dans  la  Revue  de 

l'Académie  des  Sciences  de  Madrid)   1908    ̂   60  pages. 
3.  Application  des  Coordonnées  projectives  au  problème  général  de  la 

Phototopographie,  (dans  les  Annales  de  la  Faculté  des  Sciences  de  l'Université 
de  Saragosse).  —  Saragosse,  li)08.  —  8  pages. 

4.  Le  pi'oblème  de  l'Orientation  des  Vues  en  Phototopographie.  (Mémoire 

présenté  au  Congrès  Scientifique  de  Saragosse  en  1909).  —  Madrid,  1909. 
—  20  pages. 

5.  Applications  métriques  de  la  Stereoskopie.  (dans  la  Revue  de  Travaux 

Publiés).  —  Madrid,  1909.  —  104  pages. 
6.  Le  Problème  général  de  la  Photogrammétrie  et  de  la  Perspective  en 

Coordonnées  projectives.  (dans  l'Archiv  International  de  Photogrammétrie).  — 
Vienne,  1909.  8  pages. 

7.  Sur  une  question  de  priorité  à  propos  .Théorème  Hauck".  (dans 
la  même  Revue).  —  Vienne,  1910.  —  9  pages. 

Il"»  Partie. 

Levées  Photogrammétriques  Réalisées  en  Espagne. 

1. 

Bi-igade  Topographique  du  Génie  militaire. 

L'an  1890,  la  Brigade  se  trouvant  à  Gerone,  son  second  chef,  le 

colonel  M.  Rafaël  Peralta  propose  l'installation  d'un  Laboratoire  Photo- 
graphique pour  réaliser  quelques  essais  sur  ce  sujet.  La  préposition 

ayant  été  acceptée  par  le  Ministre  de  la  Guerre,  les  travaux  furent  divisés 

en  trois  sections  :  1*'°  Pour  obtenir  les  photographies  des  terrains  dont 
le  plan  se  levait  par  les  procédés  ordinaires,  pour  cotrôler  et  compléter 

les  plans  obtenus:  la  chambre  photographique  était  munie  des  dispositions 

nécessaires  pour  placer  la  plaque  parfaitement  verticale  et  pour  en  mesurer 

l'orientation  au  moment  d'obtenir  les  vues.  Les  résultats  de  ces  travaux 
furent  très  praticjues. 

2.  Pour  obtenir  les  copies,  réductions  et  agrandissements  des  plans  déjà 

dessinés:  la  bonté  de  la  méthode  fut  si  évidente,  que  depuis  cette  date  on 

a  continué  à  l'appliquer  constamment. 
3.  Essais  de  Phototopographie  ordinaire  et  application  de  quelques 

méthodes  spéciales  rapides,  que  M.  Peralta  appelle  phototachéomé- 

triques,  et  avec  lesquels  on  obtint  le  plan  d'une  partie  du  Montjuich  à 
Barcelone:  le  résultat  de  cet  essai  fut  contrôlé  en  le  comparant   avec    un 
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autre  obtenu  précédemment  par  les  anciennes  méthodes.  Ces  travaux  durèrent 

quatre  mois  et  on  y  dépensa  1500  pesetas  (1  peseta  =072  mai'cs):  la 
plus  grande  partie  de  cette  somme  fut  destinée  à  l'acquisition  du  matériel 
nécessaire. 

En  1891  et  1892  on  reprit  les  essais  photogrammétriques  à  Mahôn 

(îles  Baléares)  où  la  Brigade  topographique  s'était  rendue:  on  abandonna 
les  méthodes  rapides,  en  se  livrant  seulement  à  la  Photogrammétrie 
ordinaire. 

En  1897  on  emploj'a  la  photographie  comme  un  précieux  auxiliaire 
dans  les  travaux  du  Fort  de  Saint  Julien  à  Gerone,  sous  la  direction  du 
même  colonnel  Paralta. 

Postérieurement,  l'E'tat  Major  a  réalisé  quelques  essais  dans  diffé- 
rentes contrées  de  l'Espagne. 

II. 

Etat    major    de    l'Armée.    Levée    phototachéométrique    de    la    ville    de 
Ribds  (Gerone)  et  de  ses  Alentours,  par  le  lieutenant  colonel  M.  Alejandro 

Mâs  y  Zaldua. 

Parmi  les  nombreux  travaux  que  l'Etat  Major  a  réalisé  par  les  méthodes 
photogi'ammétriques,  le  plus  important  a  été  celui  de  la  contrée  de  Ribas. 
dans  les  Pjrenées  catalans,  réalisé  par  le  lieutenant  colonel  M.  Alejandro 

Mâs  y  Zaldùa,  aujourd'hui  professeur  de  ïopogi'aphie  à  l'Ecole  Supérieure 
de  Guerre,  l'un  des  plus  illustres  et  des  plus  convaincus  amis  du  système. 

M.  Mâs  étant  chargé  de  la  levée  du  plan,  à  l'échelle  ̂ '20000,  de  la  frontière 
hispano-française,  dans  une  partie  des  P5'rénées  orientales,  la  lenteur  avec  laquelle 
devaient  nécessairement  se  réaliser  les  opérations  des  méthodes  tachéomètres 

ordinaires  dans  un  terrain  tellement  brisé,  lui  donna  l'idée  de  recourir  à  la 
photographie  pour  faciliter  et  perfectionner  son  travail. 

Avant  de  proposer  au  Ministère  de  la  Guerre  l'adoption  de  la  méthode 
photogrammétrique  pour  tous  ces  travaux,  le  lieutenant  colonel  Mâs  voulut 

s'assurer  lui  même  de  sa  convénience,  et  c'est  pour  cela  qu'il  réalisa 
l'essai  que  nous  allons  décrire. 

Les  appareils  employés  furent  une  photoboussole  et  un  phototachéomètre, 
construits  sous  sa  direction  en  ajoutant  de  bonnes  chambres  photographiijues 
à  deux  instruments  topographlcjes  ordinaires. 

La  boussole  était  de  Breithaupt,  avec  graduation  centésimale  :  sur  trois 
pieds  munis  de  vis  calantes  repose  une  chambre  de  forme  pyramidale,  avec 

un  objectif  Zeiss,  série  V,  numéro  2  et  distance  focale  f  =0"113  mètres: 
tout  cela  peut  se  voir  dans  les  figures  1,  2  et  3.  L'objectif  est  monté  sur  une 
coulisse  qui  peut  se  fixer,  par  un  engrenage  de  pignon  et  crémaillère  à  15 
positions  différentes,  qui  sont   gravées  dans  une  échelle. 

La  ligne  principale  et  d'horizon  se  marquent  par  des  paires  de  poig- 
nes, symmétriquement  placés.  Ceux  de  la  première  ont  trois  dents,  dont  les 

centrales    déterminent    la    i)osition    de    la    ligne    principale.    Les  peignes  qui 



INTERNATIONALES    ARCHIV  FUR  PHOTOGRAMMETRIE 
£67 

fixent  la  ligne  d'horizon  ont  chacun  15  dents,  qui  correspondent  aux  divers 
positions  de  l'objectif. 

Les  faces  latérales  de  la  chambre  photographicjue  forment  un  angle  de 

80°  et  servent  pour  apprécier  directement  l'angle  embrassé  par  l'objectif. 
L'ouverture  horizontale  de  celui-ci  étant  de  82",  et  de  87"  la  verticale:  elle 

permet,  donc,  d'atteindre  des  pentes  des  33°  50'  à  la  position  centrale  de 
l'objectif,  et  de  4G°  50'  dans  les  extrêmes. 

Malgré  la  plus  grande  légèreté  des  pellicules  et  la  commodité  de 

leur  emploi,  le  lieutenant  colonel  Mâs  préféra  employer  des  plaques,  celles-ci 

étant  moins  sensibles  aux  changements  de  température,  se  conservant  plus 
longtemps  après  avoir  été  révélées,  et  se  trouvant  dans  le  commerce  plus 
bon  marché  et  bien  plus  souvent  que  les  pellicules. 

Un  tachéomètre,  Breithaupt  aussi,  avec  une  chambre  photographi<|ue 
superposée,  constitue  le  phototachéomètre  construit  pour  lo  comparer  avec 

lu  photoboussole  :  celle-ci  fut,  cependant,  préférée  d'une  manière  systématique 
dans  la  pratique,  parce  qu'elle  prosentait  bien  plus  bas  son  centre  de  gravité, 
et  qu'elle  avait,  donc,  beaucoup  plus  de  stabilité  que  le  phototachéomètre.  Ou 
peut  le  voir  sur  la  figure  4. 

Les  appareils  dont  M.  Mâs  disposait  étant  connus,  nous  donnerons  une 
idée  des  travaux  vérifiés  sur  le  terrain.  Il  commença  en  faisant  un  itinéraire 

tachéométrique  qu'on  peut  voir  dans  la  planche I,  Fig.  5  et  qui  était  situé  aune 
hauteur  moyenne  sur  les  côtes  des  vallées  de  la  rivière  Presser  et  de  ses 
diserts    les  ruisseaux  Rigalt  et  Sagadell,  en  parvenant,  de    cette    manière. 
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à  embrasser  sur  chaque  vue  toute  la  hauteur  de  la  côte,  avec  l'ouverture 
de  l'objectif  de  la  photoboussole. 

Il  faut  tenir  compe  que  rétrécissement  de  ces  vallées  limitait  beaucoup 
le  champ  des  photographies  et  forçait,  donc,  à  augmenter  considérablement 
le  nombre  de  celles-ci. 

La  zone  qui  comi:)rend  la  levée  est  de  2  kilomètres,  et  on  y  détermina 

1500  points,  à  peu  près:  le  dessin  du  plan  ayant  été  fait  à  l'échelle  ̂ sooo.  il 
résulte  une  moyenne  de  quatre  points  par  centimètre  carré. 

Fig.  3. Fig.  4. 

Pour  transporter  les  points  au  plan,  sans  avoir  besoin  d'employer  le 
transporteur  ordinaire  d'angles  et  la  règle  graduée,  le  lieutenant  colonel 
Mâs  conçut  l'idée  d'un  appareil  auquel  il  donna  le  nom  «d'intersecto- 
graphe",  et  dont  l'emploi  abrège  considérablement  les  opérations  gra- 

phiques et  diminue  en  même  temps  les  causes  d'erreur  qu'elles  pourraient 
apporter. 

La  fixation  de  chaque  point  dans  le  plan  exige  le  tracé  de  deux  droites 
(les  lignes  de  visée  (jui  le  déterminent  par  sa  rencontre),  et  la  mesure  de 

deux  distances  (celles  qui  séparent  le  point  des  deux  stations)  pour  déter- 

miner la  différence  des  niveaux  correspondents.  L'intersectographe  réalise 
d'un  coup  ces  quatre  opérations  et  présente,  on  outre,  l'avantage  important 
d'éviter  le  dessin  de  ces  droites-là  sur  le    plan,    avec    quoi    celui-ci   résulte 
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beaucoup  plus  net,  puisqu'il  contient  seulement  les  points  mesurés,  et  aucune 
des  constructions  nécessaires  pour  leur  détermination. 

L'intersectographe  a  comme  éléments  principaux,  deux  transporteurs 
et  deux  règles  graduées.  Un  des  transporteurs  (figure  6)  est  monté  sur  une 

coulisse  qui  enchâsse  dans  une  fente  longitudinale  faite  à  l'axe  d'une  des 
règles,  et  l'autre  est  fixe,  quoiqu'il  peut  tourner  autour  de  son  centre.  L'axe 
de  rotation  dans  tous  les  deux,  est  une  vis  creuse  pour  pouvoii*  le  centrer 
sur  les  stations,  et  il  a  à  sa  partie  supérieure  un  écrou  qui  permet,  en  le 
serrant,  de  fixer  les  transporteurs  à  la  régie  fixe,  en  laissant  en  liberté  les 

deux  règles  graduées  qui  tournent  autour  des  mêmes  centres.  Les  trans- 

porteurs    portent    le    zéro    dans   le    milieu    de    l'arc,    en    développant    ses 

graduations  vers  l'un  et  l'autre  côté,  jusqu'à  45  ou  50°,  selon  que  la  division 
emploj'ée  soit  sexagésimale  ou  centésimale:  chacune  de  ces  divisions  est 
gravée  sur  une  des  faces  de  chaque  transporteur. 

L'explication  précédente  suffit  pour  comprendre  l'usage  de  l'intersec- 
tographe. 

On  centre  le  transporteur  fixe  sur  une  des  stations  et  on  fait  mouvoir 

l'autre  jusqu'à  ce  qu'il  se  place  sur  la  deuxième  station  :  alors  on  assujétit  la 
règle  avec  deux  poids  placés  sur  ses  deux  bouts.  Ensuite  on  fait  coïncider  les 
bords  intérieurs  des  règles  avec  les  traces  des  plans  principaux  des  vues, 

et  les  bords  du  bout  de  même  avec  les  zéros  des  transporteui's.  En  ser- 
rant alors  les  écrous  de  leurs  centres  nous  aurons  orientés  ceux-ci  et  dis- 

posé l'instrument  pour  travailler:  et  prenant  simultanément  sur  les  trans- 
porteurs, avec  les  bouts  des  règles,  les  angles  horizontals  de  chaque  point, 

on  déterminera  la  position  de  celui-ci  par  la  rencontre  des  bords  des  règles 
graduées,  es  les  distances  de  même  aux  stations  par  les  lectures  faites  sur 
ces  règles. 

Celles-ci  sont  divisées  en  millimètres  et  leur  numéi-ation  corresponde  à 
l'échelle  avec  laquelle  on  travaille,  à  fin  de  pouvoir  lire  directement  les  distancée. 
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De  cette  manière  nous  obtiendrons  par  une  seule  opération  le  même 

résultat  qu'avec  les  quatre  qu'il  fallait  faire  séparément. 
Dans  quelques  cas  l'usage  de  l'intersectographe  décrit  est  un  peu  in- 

commode à  cause  de  la  règle  sur  laquelle  les  transporteurs  sont  montés: 

c'est  pour  remédier  à  cet  inconvénient    que    M.  M  as    a  fait  construire  deux 

autres  modèles.  L'un  est  métallique  (figure  7)  avec  des  nonius  ou 

verniers  appréciant  les  10',  et  des  règles  en  bois.  L'autre  (figure  8)  est  de 
celluloide  transpai'ent,  avec  les  règles  articulées  avec  une  vis.  Son  usage  est 
analogue  à  celui  que  nous  avons  expliqué  pour  le  type  primitif. 

^ 

Fig.  8. 

L'intersectographe  étant  décrit,  et  son  emploi  expliqué,  nous  décrirons 
encore  un  autre  moyen  auxiliaire  que  le  lieutenant  colonel  M  as  employa 
pour  obtenir  les  différences  de  niveau  des  divers  points  du  terrain,  en 

connaissant  toujours  la  distance,  réduite  à  l'horizon,  et  la  pente  de  la  ligne 
de  visée  qui  correspond  à  chacun  d'eux. 
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Les  „tables  graphiques  tachéomètriques",  qui  peuvent  s'appliquer  à 
toutes  les  levées  photogrammétriques,  quoiqu'elles  n'en  scient  pas  exclusives, 
ont  comme  fondement  le  principe  de  ce  que  le  lieu  géométrique  de  touts 
les  nombres  générateurs  égaux  à  un  certain  nombre,  est  la  circumférence 
décrite  avec  un  rayon  égal  à  la  moitié  de  ce  nombre,  et  dont  lo  centre  est 

le  point  moyen  de  la  droite  qui  le  représente. 
C'est-à-dire,  que  si  nous  prenons 

sur  une  horizontale  une  distance 

quelconque  AB  et  que  sur  son  centre 
O  nous  décrivons  un  arc  de  cercle  BC 

avec  un  rayon  OB  =  OA  =  ̂ 2  AB  (fi- 
gure 9)  ce  cercle  sera  le  lieu  géomé- 

trique des  nombres  générateurs  égaux 

à  AB.  Donc,  si  nous  plaçons  le  tachéo- 
Pi„  g  mètre  en  A  et  une  mire  verticale  en  B 

f  AB  étant  horizontale),  et  si  nous  sup- 

posons que  celle-ci  parcourt  l'arc  BC,  en  se  conservant  toujours  verticale  et 
que  la  lunette  du  tachéomètre  la  suit  dans  son  mouvement,  les  fils  du  réticule 

comprendront  toujours  la  même  distance  sur  la  mire  que  si  celle-ci  était  en  B. 
En  conséquence,  si  nous  imaginons  tracés  par  A  plusieurs   rayons  Aa, 

Ab,  Ac,   avec  de  diverses  pentes,  les  distances  Aa,  Ab,  Ac,   seront 

les  nombres  générateurs    correspondents    à  chacune  de   celles-ci:  les  droites 

aa',  bb',  ce',   perpendiculaires  à  BB,  réprésenteront    les    différences    de 
niveau,  et  Aa',  Ab',  Ac',   les  distances  réduites  à  l' horizon. 

Dans  le  tableau  graphique  dont  nous  parlons  (figure  10)  la  ligne 

horizontale  AB  est  divisée  en  300  parties  et  c'est  d'elle  que  partent 
dans  les  conditions  précédemment  énoncés,  un  nombre  égal  d'arcs  de  cercle 
représentatifs  des  nombres  générateurs,  et  à  partir  d'A  on  a  gravé  une  série 
de  rayons  de  degré  en  degré,  jusqu'à  50"'). 

Sur  un  cercle  BC  extérieur  et  concentrique  au  300 — 300  il  existe  une 

graduation  de  0-10  en  QO-IO  avec  une  double  numération  de  100"  jusqu'à 
50"  et  de  100°  à  150".  Cela  permet  déterminer  les  distances  zénithales  avec 

une  aproxination  de  O^'Oô,  en  se  servant  d'un  rayon  mobile  R  de  soie  qui 
tourne  autour  du  point  A. 

Dans  la  partie  supérieure  et  parallèlement  à  AB  il  existe  une  petite 
règle  rr  sur  laquelle  peut  glisser  une  coulisse  D  unie  à  une  autre  règle 
dont  le  bord  gauche  porte  graduation  analogue  à  celle  de  la  ligne  AB, 

et  c'est  pourquoi  on  a  mis  à  l'intérieur  de  la  coulisse  un  petit  ressort 
qui  la  force  à  maintenir  son  bord  inférieur  toujours  en  contact  avec  la 
réglette  fixe. 

On  comprend  par  cette  disposition  que  dans  la  graduation  de  la  règle 

mobile,  il  faut  prendre  les  différences  de  niveau  après  l'avoir  déplacée  au 
point  voulu  pour  que  son  bord  gauche  coïncide  avec  le  point  de  rencontre 

')  Dans  la  figure  on  a  représenté  seulement,  pour  plus  de  netteté,  les  nombres  gL'né- 

rateurs  de  5  à  5  unités,  les  rayons  des  pentes  de  5"  à  5',  et  l'arc  BC  divisé  de  0  20  ù  0  20". 
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du  rayon  de  soie  mis  sur  la  distance  zénithale  donnée,  et  le  cercle  représen- 
tatif du  nombre  générateur,  qui  est  aussi  donné.  La  distance  réduite  à 

l'horizon  sera  celle  qu'on  peut  lire  sur  la  division  correspondente,  sur  l'hori- 
zontale AB,  au  zéro  de  la  règle.  Entre  AB  et  la  réglette  fixe  on  a  gravé  une 

autre  graduation  de  300  à  GOO,  dont  les  divisions  sont  la    moitié    de    celles 

d'AB,':  et  le  bord  droit  de  la  règle  mobile  a  une  autre  graduation  égale  de 
0  à  300.  Ces  doubles  graduations  nous  permettent  d'opérer  avec  de  nombres 
générateurs  jusqu'à  GOO. 

Dans  les  instructions  qui  accompagnent  l'abaque,  on  a  égard  aux 
quatre  cas  qui  peuvent  se  présenter  dans  son  usage,  et  qui  sont  les 
suivaniB  : 
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1.  Pour  des  générateurs  de  30  à  300. 

2.  ,  „  iufei'icurs  à  30. 
3.  „  „  entre  300  et  600. 

4.  „  ,  supérieurs  à  60O. 

Dans  les  trois  premiers  cas,  les  tables  graphiques  donnent  les  différences 

de  niveau  et  les  distances  réduites,  avec  une  seule  position  de  la  règle, 

c'est-à-dire,  d'une  fois,  avec  des  erreurs  nou  supérieures  à  0'"'15  dans  le 
premier  cas,  0"'-02  dans  le  deuxième  et  0"'03  dans  le  troisième.  Dans  le 

quatrième  l'erreur  sera  variable  puisqu'elle  dépend  des  nombres  générateurs 
dans  lesquels  on  aura  décomposé  le  nombre  donné. 

Ce  tableau  est  imprimé  sur  un  carton  très  fort  convenablement  ver- 
nis pour  que  sa  durée  soit  plus  grande,  et  il  peut  être  laver  avec  une 

éponge  quand  il  est  sale  par  l'usage:  il  est  monté  sur  un  petit  tableau 
en  bois  pour  faciliter  son  usage. 

Tous  les  éléments  auxiliaires  que  nous  venons  de  décrire  ont  été 

employés  pour  la  levée  des  alentours  de  Ribas,  dont  nous  avons  fait  ques- 
tion au  commencement  de  ce  paragraphe. 

Les  erreurs  trouvées  dans  la  méthode  photogrammétrique  furent  infé- 
rieures à  celles  qui  se  présentent  dans  les  levées  tachéométriques  ordinaires, 

puisque,  comme  M.  M  as  dit  très  sagement:  „les  erreurs  commises  dans  la 

détermination  tachéométrique  d'un  point  dépendent  de  l'imparfaite  correction 
ou  nivellement  de  l'instrument,  des  erreurs  de  lecture  sur  la  mire  et  sur- 

tout, du  manque  de  verticalité  de  celle-ci:  dans  la  méthode  photogrammé- 
trique ces  causes  se  réduissent  aux  deux  premières,  qui  sont  les  plus  faciles 

à  éviter  en  opérant  avec  soin." 
Les  planches  n,  III  et  IV  avec  les  fig.  il,  12  et  13  montrent  le  plan 

déjà  dessiné  et  deux  photographies  qui  ont  été  employées  pour  le  former. 

III. 

Institut  géographique  et  statistique. 

Cet  important  organisme,  dont  un  des  buts  principaux  est  la  forma- 

tion du  Mape  Cadastrale  de  l'Espagne,  ne  pouvait  rester  indifférent  au  dé- 
veloppement toujours  croissant  que  les  méthodes  photogrammétriques 

avaient  atteint  en  Europe  et  en  Amérique,  et  en  1902  il  se  décida  à  faire  un  essai 

officiel,  en  choisissant  pour  cela  la  contrée  de  „Otero  de  los  Herreros" 
dans  la  province  de  Ségovie,  laquelle  offrait  l'avantage  de  contenir  des 

terrains  aux  conditions  les  plus  diverses  pour  le  travail  que  l'Institut  devait 
y  réaliser. 

Une  brigade  sous  les  ordres  de  l'ingénieur  géographe  M.  José  Galbis 

se  chargea  de  la  partie  photogrammétrique,  tandis  qu'une  autre  brigade, 

commandée  par  l'ingénieur  M.  José  Borus  jirenait  par  les  méthodes  non 
photographiques  les  données  nécessaires  pour  le  même  travail.  Cette  organi- 

sation pernu'tait  de  comparer  aisément  les  avantages  et  les  inconvénients 

de  l'un  et  do  l'autre  système. 
Arthiv  fiir  riiotogrammctiie  10 
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Les  appareils  employés  furent  un  phototachéomètre  et  une  photobous- 
sole, qui  furent  employés  simultanément  pour  décider,  par  la  comparaison, 

lequel  des  deux  était  plus  convenable  pour  ces  travaux. 

Le  phototachéomètre  était  un  Bridges-Lee.  La  photoboussole  était  con- 

struite dans  le  même  Institut,  en  munissant  une  boussole  Aquino  d'une 
bonne  chambre  photographique,  avec  objectif  Zeiss. 

Pour  les  opérations  au  bureau  on  commença  en  employant  le  tableau 

photographique,  mais  plus  tard,  il  fut  substitué  par  le  transporteur  photo- 

graphique, dont  l'emploi  est  plus  expéditif. 
En  GO  jours  un  ingénieur  et  un  topographe  prirent  à  la  campagne  toutes 

les  données  corréspondentes  à  4332  hectares,  c'est-à-dire,  qu'il  résulte  une 

moyenne  de  70  hectares  par  jour:  quoiqu'il  y  ait  eu  des  jours  où  l'on 
arriva  à  600.  Le  dessin  du  plan  à  l'échelle  Vasooo»  avec  tout  le  travail  de 
bureau,  fut  terminé  par  les  mêmes  opérateurs  en  quatre  mois. 

La  dépense  totale  du  travail  fut  de  1346  pesetas,  non  supérieure  à  celle 
des  méthodes  ordinaires,  mais  quand  le  service  sera  organisé  normalement, 
même  cette  dépense  subira  une  forte  réduction. 

Les  résultats  généraux  de  cet  essai,  consignés  par  M.  Galbis  dans  le 

Mémoire  officiel  dont  nous  avons  pris  les  renseignements  antérieurs') 

peuvent  se  condenser  dans  les  lignes  suivantes:  , l'exactitude  de  la  méthode 
est  égale  à  celle  des  autres  méthodes,  quand  le  terrain  permet  qu'elle  soit 
appliquée  en  bonnes  conditions,  ce  qui  n'est  point  arrivé  toujours,  chez 
l'essai  dont  nous  nous  occupons.  La  méthode  photogrammétrique  ne  peut 
substituer  les  méthodes  ordinaires  pour  les  travaux  du  Mape  Cadastral, 

mais  il  peut  leur  servir  de  puissant  auxiliaire  surtout  pour  les  contrées  for- 

tement brisées." 

IV. 

Photographies  obtenues  en  ballon. 

En  1890  le  colonel  Peralta,  qui  s'occupait  à  cette  époque  d'essais 
photogrammétriques  avec  des  plaques  verticales,  dont  nous  avons  déjà  fait 

mention,  conçut  l'idée  d'employer  des  ballons  captifs,  munis  de  chambres 
photographiques  pour  obtenir  des  vues  sur  des  plaques  horizontales. 

Cette  idée,  qui  postérieurement  a  trouvé  une  comiilcte  sanction  pratique, 

était  à  cette  époque  presqu' inconnue  en  Europe,  et  le  Mémoire  officiel  où 

elle  était  développée,  présenté  alors  au  Ministère  de  la  Guerre  est  l'unique 
témoignage  de  sa  priorité,  et  c'est  très  regrettable  qu'il  n'ait  pas  été  publié 
pour  faire  connaître  les  intéressantes  méthodes  qu'on  y  proposait  pour 
déduire  des  photographies  les  plans  complets  du  terrain  réproduit  sur  celles-ci. 

Jusqu'en  1903,  date  à  laquelle  M.  Rafaël  Peralta  fut  nommé  chef  de 
la  Brigade  Topographique  du  Génie  Militaire,  ces  intéressants  essais  ne  purent 

1)  Direccion  General  del  Instituto  Geogràfico  y  Estadistico.  Ensayo  de  los  M«5todo8 

futogrammétricos  en  el  término  municipal  de  Otero  do  Herrerog  (Provincia  do  Segovia) 

por  José  Galbis  y  Rodriguez,  Comandante  de  Estado  Major  k  Ingeniero  Geografo.  — 
Madrid,  1908. 
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être  renouvelés.  On  obtint  alors  plusieurs  photographies,  dont  je  n'ai  pu  ob- 
tenir que  deux,  très  détériorées:  c'est  pour  cela  que  je  n'ai  pu  pas  les 

reproduire  ici,  comme  il  aurait  été  mon  désir. 

En  1904  il  fallut  suspendre  ces  travaux,  et  ils  n'ont  pu  être  encore  repris. 
V. 

Travaux  photogrammétriques  divers. 

Quoique  les  plus  importants,  les  travaux  antérieurement  cités  n'ont 
pas  été  les  seuls  qui  se  soient  réalisés  en  Espagne  avec  les  méthodes  photo- 
grammétriques. 

En  1886  le  capitaine  d'Etat  Major  M.  Luis  Torresy  Quevedo  construisit 
un  photogrammètre  pour  les  travaux  qu'il  se  proposait  à  réaliser  dans  le  Corps 
militaire  auquel  il  appartenait.  La  chambre  était  prismatique  et  elle  était 

montée  sur  un  plateau  muni  de  six  orifices  situés  dans  les  sommets  d'un 
hexagone  régulier,  dans  lesquels  pouvait  entrer  un  bouton  disposé  sur  la  face 

inférieure  de  celle-là:  cette  disposition  permettait  de  faire  un  tour  d'horizon 
en  comprenant  tous  les  points  du  terrain  visible  de  chaque  station,  sans  orienter 
une  autre  que  la  première  des  photographies,  les  axes  optiques  des  autres 

formant  avec  celui  de  celle-ci  des  angles  de  eO",  2  X  60^  3  X  60",   L'arran- 

gement des  diverses  parties  essentielles  de  l'appareil,  ainsi  que  photographiques 
topographiques,  était  très  soigneusement  étudié,  quoiqu'on  ne  pouvait 
disposer  que  des  éléments  qui  existaient  à  cette  époque  lointaine,  et  qui 

étaient,  surtout  dans  la  partie  photographique,  très  médiocres.  C'est  pour 
cela  que  nous  ne  nous  sommes  pas  décidé  à  donner  une  description  détaillée 
de  ce  photogrammètre,  en  renvoyant  celui  qui  désirerait  le  connaître  à  la 

brochure  où  son  auteur  le  décrivit  ')• 
Son  auteur  réalisa  avec  cet  appareil  un  essai,  très  satisfaisant,  dans  les 

environs  de  Madrid,  en  levant  le  plan  de  la  zone  qui  entoure  le  ravin  de 

Vistahermosa.  à  l'échelle  Viooo?  et  dont  on  peut  voir  une  réproduction  à 
l'ouvrage  que  nous  venons  de  citer. 

En  1894  l'ingénieur  de  Mines,  M.  Juan  Pié  y  Al  lue.  Directeur  des 
mines  de  Bédar,  réalisa  un  petit  essai  des  méthodes  photogrammétriques, 

en  levant  le  plan  du  Pinar  de  Bédar,  à  l'échelle  \iooo.  ̂ vec  des  courbes 
de  niveau  de  5  en  5  mètres,  en  le  déduisant  de  deux  photographies  prises 

à  distance  de  93"75  mètres  l'une  de  l'autre.  Pour  faire  connaître  son  travail, 

M.  Pié  a  publié  une  petite  brochure"). 
Les  ingénieurs  agronomes  MM.  Ciriaco  de  Iriarte  et  Leandro 

Navarro  realisèi-ent,  en  1897,  deux  petits  essais  dans  les  environs  de  Madrid 
et  un  autre  de  1600  hectares  dans  la  contrée  montagneuse  du  Moncayo 

(Aragon)  à  l'échelle  Vsoooo»  ̂ ^ec  des  courbes  de  niveau  séparées  40  mètres 
en  le  déduisant  de  18  photographies. 

1)  Càmara  Foto-topogrâfica  por  D.  Luis  Torres  y  Quevedo.  Capitân  de  Estado  Major. 
—  Madrid.  1886. 

2)  ..Fotogrammetria  ô  Topogrâfîa.  Fotografica.  por  D.  Juan  Pio  y  Allué"  —  Revista 
Minera.  Metalûrgiea  y  de  Ingenierîa.  —  Madrid,  1895. 

19* 
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Postérieurement,  tous  les  Corps  d'Ingénieurs  Civils  ont  acquis  des 
appareils  photogrammétriques  pour  leurs  Ecoles,  et  les  élèves  font  des  travaux 

pratiques  pour  s'instruire  dans  leur  usage. 
Il  en  est  de  même  dans  les  Académies  Militaires. 

Quelques  Commissions  d'étude  d'Ingénieurs  de  différentes  branches  qui 
ont  du  travailler  dans  des  contrées  très  accidentées  —  si  répandues  en  Es- 

pagne —  ont  acquis  aussi  des  phototachéomètres  et  des  photoboussoles 
pour  construire  ou  compléter  leurs  plans 

Au  temps  que  j'écris  ces  Notes,  le  Ministre  de  la  Guerre  a  chargé  le 
professeur  de  Topographie  à  l'Ecole  Supérieure  de  Guerre  de  faire 
un  voyage  à  travers  l'Europe  pour  étudier  toutes  les  méthodes  modernes 
de  la  levée  des  plans,  parmi  lesquelles  la  Photogrammétrie  doit  occuper  le 

pi'emier  rang. 
Tout  cela  fait  espérer  que  le  jour  est  proche  où,  abandonnant  la 

passiveté  inconcevable  qu'elle  a  eue  dans  ce  sujet  pendant  un  demi  siècle, 
l'Espagne  commencera  à  employer  couramment  les  méthodes  photogram- 

métriques, se  souvenant  que  c'est  dans  son  sol  qu'elles  firent  leurs  premiers 
pas  et  se  voyant  délaissées  de  leur  propre  patrie,  se  virent  forcées  à  se  réfugier 

dans  d'autres  pays  qui,  avec  un  sens  pratique  supérieur,  comprirent  leur 
importance  incontestable  et  en  firent  bientôt  une  branche  inportante  des 
sciences  modernes  appliquées. 

Madrid  le  19  Mars.   1911. 

Aus  der  Praxis  der  Stereophotogrammetrie. 

Von  Ignaz  Tschamler,  techn.  Oberoffizial  des  k.  u.  k.  Militârgeograpliischen  Institutes 
in  Wien. 

I.  Umwandiung  verschwenkter  Bilder  in  normale. 

Bekanntlich  diente  zur  Auswertung  verschwenkter  Bilder  durch  den 

Stereokomparator  je  eine  dem  verschwenkten  lîilde  vorgeschobene  Glas- 
platte  als  MeBebene,  welcher  Méthode  jedoch  der  Nachteil  anhaftete,  daLi 
durch  sie  die  Brenaweite  des  Bildes  verkiirzt  wurdo.  Bei  den  sehr  hâufig 

zur  Ausmessung  gelangenden  Bildern  mit  ohnehin  schon  zu  kleinen  Brcnn- 
weiten  kann  die  angegebene  Méthode  daher  iiberhaupt  nicht  zur  Anwendung 

gelangen  und  es  ist  daher  die  Aufsuchung  einer  Méthode  notwendig,  bei 
der  die  dem  Bilde  eigentiimliche  Brennvveito  festgehalten  oder  dieselbe 

sogar  noch  vergrôBert  wird. 
Es  soien  in  Fig.  l  B  die  horizontale  Projektion  dos  mit  dem  zweiton 

Hauptpunkte  des  Objektives  zusammenfallenden  perspektivischen  Zeutrums, 

E'  E'  die  Trasse  des  verschwenkten  Bildes  und  l',  2',  3',  4'  6'  und  G'  die 
Bilder  charakteristischer  Punkte  des  Objektes,  welche  in  Bezug  auf  ihro 

gcgenseitige  Lage  festgelegt  werden  sollon.  Auf  der  in  normaler  Lago 
gedachten  Bildebene  E  E  wiirden  sich  dieselben  Punkte  in  1,  2,  ;!,  4,  5  und  fi 

abbilden,    welche    fingierte     Bildpunkte    im    Schnitle    der    Sehslralen    /?  1  ' 
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Bz',        5  6'  mit    dei-   Bildtrasse  E E  Xiegen.     Bei    normaler    Lai,'e    der 
Bildebene    sind    zur    Kekonstruktion    des    Objektes    die    Entfernungen    der 
Bildpunkte    von    der    Vertikallinie,    also    die    Distanzen    Sl\,   9^2,   ii6 
dadurch  zu  bestiminen,  daB  die  Marke  des  Stereokomparators  auf  dièse 
Bildpunkte  eingestellt  und  die  hiezu  notwendige  Parallelverschiebung  des 

die  Flatte  entiialtenden  Schlittens  an  dem  entsprechenden  MaBstabe  abge- 
lesen  wird.  Ist  dagegen  die  Flatte  verschwenkt  und  unter  dem  richtigen 
Verschwenkungswinkel  im  Apparate  eingestellt,  so  entspricht  der  Einstellung 

der  Marke  auf  einen  Bildpunkt,  z.  B.  6',  eine  Verschiebung  des  Rahmens, 
vvelehe  um  die  Strecke  C6'  kleiner  ist  als  die  bei  richtiger  Lage  der  Bild- 

ebene erhaltene  Abszisse  il&.  Dièse  Differenz  kann  nun  in  einfacher  Weise 

dadurch  behoben  werden,  daB  das  verschwenkte  Bild  eine  eigene,  vom 

gemeinsamen  Schlitten  unabhângige  Verschiebung  in  einer  der  Schlitten- 
bewegung  entgegengesetzten  Richtung  erhalt. 

Dièse  Eigenbewegung  des  verschwenkten  Bildes  kann  automatisch 
durch  die  in  der  Fig.  l  dargestellte  Verbindung  des  Bildes  T  mit  dem 
Schlittenrahmen  R  bewirkt  werden.  Um  den  auBerhalb  der  Schlittenrahmen 

liegenden  Funkt  B  ist  ein  geschlitztes  Lineal  L  drehbar,  welches  von  einem 
an  dem  Schlittenrahmen  fix  angebrachten  Stifte  <i  gefiihrt  wird  und  durch 

einen  zweiten  Stiften  S  mit  dem  ebenfalls  geschlitzten  Verschieber  1'  in 
Verbindung  steht,  der  in  geeigneter  Weise  mit  dem  Bilde  T  derart  ver- 
bunden  ist,  daB  sich  seine  Farallelverschiebung  vollkomnien  auf  das  Bild 

iibertriigt.  Der  Verbindungsstift  S  wird  liings  einer  in  fester  Lage  befind- 
lichen    Leitschiene    gefiihrt,    deren    Fiihrungskante    gegen    die    Bewegungs- 
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richtung  des  Schlitteus  R  unter  dem  Yerschwenkungswinkel  des  Lineales 

geneigt  ist. 
Wird  der  Rahmen  i?  um  die  Strecke  52  6  nach  rechts  bewegt,  so  kommt 

das  Gelenk  G  in  die  gezeichaete  Lage  und  das  verschwenkte  Bild  bleibt 

um  die  Strecke  C6'  zuriick,  indem  eine  Riiekbewegung  des  Bildes  T  auf 
dem  Rahmen  R  stattfindet.  Infolge  dieser  doppelten  Verschiebung  des 
Bildes,  die  sich  aus  einer  Bewegung  des  Rahmeus  und  einer  gegensinnigeu 
Verschiebung  des  Bildes  auf  dem  Rahmen  zusammengesetzt,  kommt  der  Punkt 

6'  in  die  Visierlinie  des  Mikroskopes  und  man  kann  daher  die  Ausmessung  der 
verschwenkten  Platten  mit  Hilfe  der  beschriebeneu  Vorrichtung  in  der- 
selben  Weise  wie  diejenige  normaler  Platten  vornehmen.  Da  die  Verhâlt- 
nisse  auf  der  rechten  Seite  des  verschwenkten  Bildes  die  entgegengesetzten 
sind,  d.  h.  eine  grôBere  Verschiebung  der  verschwenkten  Platte  notwendig 
ist,  mûssen  sich  bei  der  Ausmessung  dieser  Hâlfte  die  beiden  Bewegungen 

summieren.  was  bei  der  konstruktiven  Ausfiihrung  der  besprochenen  Vor- 
richtung zu  beachten  ist.  Die  Justierung  der  ganzen  Vorrichtung  besteht 

in  der  richtigen  Einstellung  des  Bildes  in  den  Verschwenkungswinkel,  dem 
Einriicken  des  Bildes  in  den  Unendlichkeitspunkt  und  dem  Einstellen  der 
Leitschiene  in  den  Verschwenkungswinkel  des  Bildes.  Zu  beachten  ist  ferner, 
daB  das  Linial  L  auf  der  Bewegungsrichtung  des  Rahmens  R  senkrecht 

stehen  muB,  wenn  das  verschwenkte  Bild  in  den  Unendlichkeitspunkt  ein- 
geriickt  ist. 

Die  beschriebene  Vorrichtung  wird  dann  vorteilhaft  nnzuwenden  sein, 
wenn  von  relativ  nahen  Puukten  photographische  Bilder  in  belicbigen 
Lagen  aufgenommen  wurden  und  man  durch  Rayonieren  und  Schneiden 

ungûnstige  Schnittwinkel  erhâlt.  In  diesein  -Falle  kann  dann  die  stereo- 
skopische  Ausmessung  der  Platten  durch  Verwendung  des  einfachen  Appa- 
rates  vorgenommen  werden,  ohne  daB  dadurch  die  Rekonstruktion  kompli- 
zierter  als  bei  normal  aufgenommenen  Bildern  ist.  Auch  bei  der  Auswertung 
von  Ballonbildern,  bei  denen  eine  Verschwenkung  von  der  horizontalen 
Lage  kaum  zu  vermeiden  ist,  wird  die  angegebene  Méthode  vorteilhafte 
Anwendung  finden. 

II.  Stereoskopische  Distanz-(Hôhen-)Messung  bei   ungleich  hohen 
Ballonorten. 

Die  photographischen  Aufnahmen  aus  dem  Froiballoii  sind  bcziiglii'li 
der  Hôhe  von  dem  Steigen  und  Fallen  des  Ballons  wiihrend  der  Fahrt  ab- 
hangig  und  auch  bei  Aufnahmen  aus  dem  Fosselballon  bei  gleiclior  rolativer 
Hôhe  des  Ballons  hindert  der  absolute  Hohenunterscliied  der  Standorte  die 

direkte  Auswertung  der  erhaltenen  Photogramme  auf  stereoskopischi'in 
Wege.  Da  aber  gerade  die  Ballonphotogrammetrie  fiir  die  storeoskopischo 
Messung  der  Hohen  gceignet  ist,  das  Dirigieren  des  Ballons  in  gleiclie 
absolute  Hohen  sich  jedocli  fiir  die  Praxis  als  zu  umstiindlich  erweist,  ist 

dio  Aufsuchung  von  Methoden  wichtig,  welche  die  Auswortuni,'  solchor  aus 
verschiedenon  Ilôiicn  aufgonommenon  lîallonnlintographirn  ormôglichon. 
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Herr  Hauptmann  Th.  Scheimpflug  photographiert  zu  diesem  Zwecke 
das  aus  dem  einen  Ballonorte  erhaltene  Bild  in  das  MaB  der  zweiten 

Ballonphotographie  um,  d.  h.  er  vergrôBert  oder  verkleinert  die  Brennweite 
des  einen  Bildes  proportional  dem  Hôhenunterschiede  beider  Ballonorte 
iind  eliminiert  die  Ânderung  der  Hôtiendarstellung  durch  eine  entsprechende 
Verschiebung  des  linken  Bildes.  Dieser  Méthode  haftet  jedoch  der  Naehteil 

an,  da6  die  Einstellungs-  und  Abbildungsfehler  bei  der  Reproduktion  der 
Photographie  Ungenauigkeiten  bei  der  spâteren  Verwendung  dieser  Repro- 
duktionen  zur  Folge  haben. 

'S^^ 

.-V.'iV^xV  .H 

''.".'^ 

-^K. 

V^v. 
^>-..    £' 

Fig.  2. 

Es  erscheint  somit  notwendig,  die  Originalbilder  seibst  zur  Aus- 

messung  zu  benûtzen.  Die  diesfalls  anzuwendende  Méthode  ergibt  sich  im- 
mittelbar  aus  der  Fig.  2.  Denkt  man  sich  aus  den  beiden  verschicden  hoch 
gelegenen  Punkten  A  und  B  photographische  Bilder  erzeugt,  deren  Trassen 

durch  die  Geraden  E  E  und  E'  E'  dargestellt  sind,  so  handelt  es  sich  darum, 
die  Bildpunkte  des  in -l  erhaltenen  Bildes  E  E  àerart  zu  transponieren,  da6 
ihre  Lage  auf  der  Bildebene  EE  dem  perspektivischen  Zentrum  C,  das 
mit  B  in  gleicher  Hôhe  liegt,  entspricht.  Nimmt  man  Punkte  in  verschiedenen 

Hohen  an,  so  ergibt  sich  aus  der  Figur,  dal3  Punkten  in  derselben  Horizon- 
talebene  eine  bestiramte  Bildebene  zugeorduet  ist,  in  welcher  ihre  Projek- 
tionen    aus    dem    Projoktionszentrum  .1    dieselbo    relative    Lage   gegen    den 
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Hauptpunkt  haben  wie  bei  der  Projektion  aus  dem  Zentrum  C  auf  die  Bild- 

ebene  E' E' .  Diesen  vei'schiedenen  Bildebenen  entsprechen  verschiedene 
Bilddistanzen  der  Aufnahme  aus  dem  Punkte  A  und  es  folgt  daraus,  da8 

bei  der  Ausmessung  der  in  dem  Punkte  -1  erhaltenen  Flatte  die  Verschie- 
bungen  des  Sclilittens  in  horizontaler  und  vertikaler  Richtung  durch 
Eigenbewegungen  der  Flatte  derart  zu  verândern  sind,  daB  bei  der  Einstellung 
des  MLkroskopes  auf  einen  bestimmten  Bildpunkt  die  Schlittenbewegung 
eigentlich  der  Einstellung  auf  die  seiner  Hôhenlage  zugeordneten  fingierten 

Bildpunkte  entsprechen.  Nimmt  man  Punkte  in  einer  und  derselben  Verti- 
kallinie  aber  in  vei'schiedenen  Hôhenlagen  an.  so  liegen  die  zugehôrigen 
transponierten  Bildpunkte  in  einer  Farabel  und  es  miissen  daher  die  Eigen- 

bewegungen der  Flatte  auf  den  Schlitten  demselben  Gesetze  folgen,  nach 
welchem  bei  der  Auswertung  verschwenkter  Platten  die  Schlittenbewegungen 
durch  die  davon  unabhângige  Plattenbewegung  zu  verândern  sind.  Es  kann 

daher  unmittelbar  die  im  ersten  Abschnitte  angegebene  Vorrichtung  ver- 
wendet  werden,  nur  miissen,  da  sowohl  die  Abszissen  als  auch  die  Ordi- 
naten  in  ihrer  GrôBe  durch  Verschiebungen  der  Flatte  zu  andern  sind, 
zwei  solcher  Vorrichtungen  vorgesehen  werden. 

Dem  stereoskopischen  Sehen  der  Punktumgebung  ist  jedoch  auch  die 
verschiedene  GrôBe  der  Bilder  hinderlich.  Dieser  Nachteil  kann  in  ein- 
facher  Weise  dadurch  behoben  werden,  daB  die  optischen  Bestandteile  des 

Mikroskopes  in  ihre  gegenseitigen  Stellungen  verânderlich  sind,  also  die 
Einstellung  auf  gleiche  GrôBen  der  vom  Beobachter  wahrgenommenen 
Bilder  môglich  ist. 

Die  Ausfiihrung  und  die  Anbringung  der  Verschiebevorrichtungen  an 

dem  BildmeBapparate  kann  an  vei'schiedenen  Stellen  und  auf  verschiedene 
Art  und  Weise  vorgenommen  werden,  weshalb  hier  weiter  nicht  auf  die 

Form  der  Ausfuhrung  der  vorgeschlagenen-  Einrichtung  eingegangen  werden 
soll.  Bemerkt  sel  nur,  daB  die  Messung  der  Parallaxe,  falls  beide  Bilder 
verschwenkt  sind,  nicht  durch  die  Bewegung  des  rechten  Bildes,  sondern 
besser  durch  die  Verschiebung  der  Marke  des  Mikroskopes  vorzunehmen  ist. 

Aus  der  Sektion  ,,Laussedat" 

der  ,, Société  française  de  Photographie"  in  Paris. 

Construction  d'une  Carte  topographique  au  moyen  de  deux  vue.s  hyper- 
sléréoscopiques  prise  en  aéroplane. 

Par  Le  Mée. 

(Communication  faite  ù  la  séance  de  la  Section  ^Laussedat"  de  la  Suciélû  fi'ani;ai8e  de 
Photographie  à  Paria.) 

La  Photograjihie  aérienne  est  l'avenir  de  la  Topograi)hie.  Les  essais 
exécutés  au  moyen  de  cerfs-volants  par  MM  Eni.  Wenz,  A.  Batut  et 
autres    chercheurs,    les    photographies    obtenues     do    la    nacelle    de    ballons 
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libres,  ont  montré  tout  le  parti  qu'on  en  pouvait  tirer  jiour  la  restitution 
complète  et  exacte  de  la  carte  de  la  partie  photographiée. 

La  méthode  est  logique  et  rationelle;  dans  une  causerie  publiée  par 

la  Photo-Revue  je  m'exprimais  ainsi: 
,Le  peintre  qui  veut  représenter  un  paysage  sur  un  tableau  vertical 

se  place  par  rapport  à  sa  toile  dans  la  même  position  que  prendra  l'obser- 
vateur qui  la  regardera  ensuite.  Exécution  et  examen  de  l'oeuvre  terminée 

se  font  du  même  point  de  vue.  C'est  logique. 
Les  cartes  topographiques  sont  la  projection  sur  un  plan  horizontal 

d'une  petite  portion  de  notre  globe.  La  personne  qui  les  examine  et  sup- 
posée les  regarder  d'en  haut.  II  semblerait  rationel  que  le  topographe, 

pour  ne  pas  montrer  moins  de  bon  sens  que  le  peintre,  exécutât  son 
oeuvre  en  visant  le  terrain  d'en  haut. 

Hélas!  le  topographe  n'est  pas  oiseau! 
Jusqu'ici  ce  sont  donc  les  moyens  d'exécution  pratiques  qui  ont  mar- 
qué. Or,  si  l'on  songe  à  l'avenir  de  ces  merveilleux  appareils  volants,  bap- 
tisés aéroplanes,  il  est  permis  de  croire  que  le  topographe  aura  enfin  à 

sa  disposition  l'instrument  rêvé.  Les  constructions  établiront  sans  peine  des 
appareils  à  ailes  démontables,  et  chaque  mission  topographique  ou  hydro- 

graphique emportera  aisément    une  ou  plusieurs  de  ces  machines  volantes. 

Il  ne  faudra  pas  s'écarter  toute  fois  de  la  Topographie  pure.  La 
Géodésie  conservera  ces  procédés  et  la  triangulation  préalable  sera  toujours 

nécessaire  avec  les  instruments  des  jadis.  Mais  l'aéroplane  jouera  encore 
un  rôle  en  transportant  rapidement  les  observateurs  aux  stations  autrefois 
inaccessibles. 

Le  principe  étant  admis,  plusieurs  méthodes  s'offrent  à  la  Métro- 
photographie  aérienne,  suivant  que  les  photographies  seront  obtenues  sur 
clichés  verticaux,  inclinés  ou  horizontaux.  La  méthode  la  plus  générale  est 

celle  des  clichés  inclinés,  dont  on  peut  enregistrer  l'angle  de  déversement 
et  l'inclinaison  de  l'axe  optique  à  l'aide  du  double  niveau  de  M.  Em.  Wenz.^) 

La  méthode  des  intersections  du  colonel  Laussedat  serait  applicable, 
sans  modification,  aux  clichés  verticaux. 

Mais  il  semble  que  la  méthode  des  perspectives  horizontales,  si  elle 
est  réalisable  dans  la  pratique,  doit  réunir  tous  nos  suffrages.  En  effet, 
si  le  pays  est  complètement  plat,  la  photographie  est  la  Carte  immédiate, 

à  une  échelle  qui  est  donnée  par  le  rapport  de  la  distance  focale  de  l'ob- 
jectif à  l'élévation  de  l'appareil  dans  les  airs.  Une  série  de  photographies, 

formant  les  divers  morceaux  de  la  Carte,  se  raccorderont  toujours  entre 

elles  si  l'on  a  soin  de  faire  figurer  sur  chacune  deux  points  déjà  représentés 
sur  la  précédente;  il  suffira  de  mettre  en  coïncidence  les  points  eu  question. 

Poussé  sur  une  très  grande  étendue  du  terrain,  le  pi-océdé  aurait  l'incon- 
vénient de  toutes  les  méthodes  de  cheminement,  si,  de  place  en  place,  un 

point  exact    de  triangulation    no    figurait    sur    les  i)hotographies.     Un  autre 

1)  Siehe  :  n)  Le  Bulletin  de  la  Société  fraiH'nise  <lo  Pliotogi-apliio  IHO;'. 
h)  Ai-cliiv  tiir  riiotogrammctrip.  II.  Bd  ,  .S.  Heft,   101 1, 
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avantage  est  que  la  précision  est  la  même  pour  tous  les  points  du  levé,  ce 

qui  n'a  pas  lieu  avec  les  clichées  verticaux. 
Une  seule  photographie  ne  donne  la  Carte  exacte  qu'en  pays  de  plaine, 

cas  exeptionel.  Dans  le  cas  général,  pour  avoir  à  la  fois  la  planimétrie  et 
altimétrie,  il  faudra  deux  photographies.  Si  nous  adoptons  la  méthode  des 

clichés  horizontaux,  on  est  naturellement  conduit  à  employer  la  Stéreo- 
photogrammétrie.  Deux  appareils  identiques,  à  magasin  manoeuvrable  à 

distance  ou  automatiquement,  écartés  d'un  certain  nombre  de  mèti'es  et 
accouplés  l'un  à  l'autre  par  un  lien  rigide,  avec  obturateurs  se  déclenchant 
simultanément,  auront  leurs  objectifs  pointés  vers  le  nadir.  La  barre  de 

liaison  des  appareils,  ou  plus  exactement  la  droite  joignant  les  centres 
optiques,  devra  demeurer  horizontale.    Pour  réaliser  ces  conditions  sur  une 

/i  // 

,  0, 

rr r 
h C>>'    \  ' 

machine  volante  sujette  à  des  balancements  divers,  il  est  certain  qu'on  ren- 
contrera de  grande  diffucultés;  espérons  que  les  constructeurs  saurons  les 

vaincre.  Cette  restriction  posée,  voici  une  façon  qui  nous  semble  assez  simple 

de  construire  la  Carte  complète,  planimétrie  et  nivellement,  d'une  portion 
de  terrain  représentée  sur  deux  vues  hyperstéreoscopiques  horizontales. 

Considérons  d'abord  une  seule  des  deux  vues.  Socient  0  le  centre  optique 

de  l'objectif  ou  point  de  vue,  0,  le  point  principal,  ̂ 1  un  point  du  terrain 
à  l'élévation  /*  =  aÀ  audessus  du  plan  horizontal,  auquel  on  rapporte  le 
nivellement  de  la  photographie.  Nous  prenons  pour  plan  de  la  figure  le 

plan  vertical  passant  par  A  et  par  O.  Soit  II  =0B  l'élévation  de  l'objectif 
au-dessus  de  ce  plan.  La  photographie  nous  donne  l'image  -t,  du  point  .1  ; 
mais  ce  qu'il  nous  faut,  c'est  l'image  a,  du  point  a  (généralement  invi- 

sible), qui  représentera  la  position  du  point  A  sur  la  planimétrie;  c'est 
l'image  que  nous  aurions  obtenue  directement  si  le  pays  avait  été  par- 

faitement plat. 

Pour  avoir  a,  il  suffira,  sur  la  photogi'aphie,  de  joindre  le^point  prin- 
cipal C,  à  l'image  -I,  et  de  porter  une  longereur  égale  à  O^  a,  t|ue  nous 

allons  calculer. 
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Les  triangles  semblables  de  la  figure  donnent 

Oia,  _  0  0, 

aB   ̂    OB    ' 
ou,  en  désignant  par  /  la  distance    focale   00^, Oi  'H  _  f 

AO        H 

D'autre  part, 

AC  _  OC  AC  _E—h 

0,A,-  0  0,      °"     0,  A,  f    ' d'où 

O^Ai  se  mesure  sur  la  photographie;  pour  avoir  h  nous  nous 

servirons  de  l'écartement  des  homologues  de  A  sur  les  deux  vues  hyper- 
stéréoscopiques. 

Figurons  le  plan  horizontal  commun  aux  deux  surfaces  sensibles; 
soient  0^  et  O/  les  points  principaux,  0  Qt  O  étant  les  centres  optiques. 

Désignons  par  a  le  point  oii  la  verticale  a  A  perce  la  surface  sensible. 

Les  images  de  A  seront  respectivement  A^  et  -:li',  et  la  droite  A^  ̂ /  sera 
parallèle  à  00'  et  O^  0/. 

Posons  /  =  Al  A^',  écartement  des  homologues,  et  soit 

d^oa  =  0^  Oi' 
l'écartement  fixe  des  objectifs.  On  a 

OA  _  oa  _A 

AAi~  A,Ai~  l ou 

OA  d 

d'où 

AAi—AO      l—d 
OA           d 

OA,  ~l—d >'autre  part, 
OA        OC       H— h 

OAi^  0  0i~     f •onc 
H -h          d 

f     ~l-d' 

— /-V 
*=--& 

En  portant  la  valeur  de  II — /*  dans  l'expression  de  O,  a,,  il  vient 

^  „    ̂     H-h  fd 0a,=  O,  A,  -g^  =  Ui  A,  ffYî-Id) 
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En  définitive,  on  a  les  formules: 

O  cil  =  Oi  -4j .  m,  m  = 

h  =  E fd 

H(l—d) 

l—d 

Dans  ces  formules,  /  et  d  sont  des  constantes.  Pour  simplifier  les  cal- 

culs et  l'exécution  de  la  Carte,  on  pourra  dresser  deux  Tables  à  double 
entrée,  avec  B  et  1  comme  arguments.  La  première  donnera  le  coefficient  m, 
par  lequel  il  faut  multiplier  0^  A^  pour  avoir  0,  ai.  Après  avoir  joint  0^  vi,, 

on  portera  la  longueur  de  Oi  A^.  La  deuxième  Table  donnera  immédia- 
tement h;  on  inscrira  cette  cote  à  côté  du  point  Oj. 

Pour  un  point  situé  sur  le  plan  de  base  du  nivellement  de  la  photo- 
graphie, on  a  h  =  o  et  par  suite 

1 

■'"  âi or 

d'où 

"'''-ëi 

l  —  d 

ce  qui  permet  d'obtenir  la  hauteur  H. 
En    exécutant    la    photographie    sur    papier    au  ferro-prussiate,     par 

exemple,  et  faisant  le  tracé  de  la  Carte    à    l'encre    de  Chine,    il    suffira  de 
passer   la    feuille    dans    une    solution    d'un    carbonate  alcalin  pour  enlever 

l'image  photographique  et  avoir    la  Carte  immédiate    à  l'échelle  ■^-       Pour 

avoir  une  échelle  différente,    on    réduira    ou  on  agrandira  photographique- 
ment  dans  le  rapport  convenable. 

Une  pareille  méthode  permettrait,  en  Hydrographie,  de  lever,  à  raison 

de  30  hm  à  60  km  à  l'heure,  toute  la  topographie  d'un  littoral  que  suivrait 
un  aéroplane  muni  de  deux  appareils  accouplés. 
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Ein  einfaches  Verfahren  zur  Bestimmung  des  Haup
tpunktes. 

Vun  Dr.  R.  Emden, 

a.    o.  Professor  an  der  technischen  HochscUule  in  Mûnchen. 

Durch  eine  kreisfôrmige  Blende  B  von  4  mm  Durc
hmesser  wird,  wie 

ans  Fig  1  leicht  ersichtlich,  aus  dem  von  dem  
Kondensor  C  einer  elek- 

trischen  Lampe  geliefertea  Lichtkonus  ein  sehr 
 schwach  divergentes  Licht- 

biindel  ausgeschaltet,  das  durch  die  Fassung  
F  des  herausgeschraubten 

Obiektives  in  die  in  einer  Entfernung  von  2  bis  3
  m  aufgestellte,  zu  unter- 

suchende  Kamera  eindringt.  An  den  Metallrahmen,  o
der  den  Marken,  durch 

welche  die  Lacxe  der  Flatte  gegenûber  der  Kamera  
bestimmt  werden  soll, 

wird  ein  auf^der  Vorderseite  versilberter  Spiegel  S  ange
legt;  von  einem 

Teile  desselben,  genûgend  groB,  um  kleine  
Unebenheiten  unschâdlich  zu 

machen,  wird  dann  ein  Lichtbûndel  reflektiert
,  das,  durch  die  Objekti^-- 

fassung  F  begrenzt,    auf    dem  Schirme  E,    wehher 
   die    Blendenôffnung  B 

trâgt,  als  hinreichend  scharf  begrenzte,  belle  Kreisflâeh
e  K  in  Erscheinung 

tritt  Der  Schirm  E,  mit  weiBem  Papier  ûberzogen,  trâg
t  eine  Anzahl  zu  />' 

konzentrisch  gezogene  Kieise,  mit  deren  Hilfe  die  Kam
era  leicht  und  mit 

grôBter  Genauigkeit  so  orientiert  werden  kann,  dafi  d
ie  Kreisflâehe  K  kon- 

zentrisch zu  B  zu  liegen  kommt.  Bei  dieser  Einstellung,  in  welch
er  die 

Kamera  fixiert.  an  Stelle  des  Spiegels  die  photographische
  Flatte  eingesetzt 

wird,  steht  die  Gerade,  welche  die  Mittelpunkte  von  B 
 und  F  verbindet, 

senkrecht  auf  die  Spiegelflâche  S,  und  auf  ihr  liegt  
auch  der  optische 

Mittelpunkt  des  wieder  eingeschraubten  Objektives.  
Eine  Aufnahme  auf 

Isolierplatten  liefert  bei  kleiner  Objektivblende  trotz  des  s
chwach  divergenten 

Lichtes  in  der  auf  unendlich  eingestellten  Kamera  ein
  scharf  begrenztes 

Bildchen  der  Blende  B,  dessen  Mittelpunkt  mit  dem  gesuch
ten  Hauptpunkte 

zusammenfâllt.  Bei  unverâuderter  Einstellung  wird  auf  d
er  gleicheu  Flatte 

eine  zweite  Aufnahme  gemacht,  bei  welcher  vor  die  Obje
ktivoffnung  zwecks 

diffuser  Beleuchtung  ein  Blatt  Seidenpapier  gehalten  wird,  und
,  um  an  Helligkeit 

zu  gewinnen,  die  Blende  B  und  die  Objektivblende  geô
ffnet  werden  (letztere 

nicht  zu  weit,  um  unnôtig  starkes  Viguettieren  zu  v
ermeiden).  Dadurch 

werden  die  Metallrahmen,  ausgenommen  die  Marken  i
m  SchattenriB,  abge- 

bildet,  so  daB  durch  Ausmessung  der  Flatte  die  Lage 
 des  Hauptpunktes 

festgelegt  werden  kann.  Einstellung  und  Aufnahmen  g
eschehen  m  maBig 

verdunkeltem  Raume. 

Ein-  und  Feststellung  der  Kamera  kann  selbstverstandli
oh  auf  die  ver- 

schiedenste  Weise  erfolgen.  leh  benutze  dazu  eine  runde,  s
chwere  Holzplatte, 
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die  auf  -3  Stellschrauben  ruht.  Auf  ihr  liegt  eine  zweite,  runde  Holzplatte, 
die  sich  zentrisch  auf  ihr  drehen  und  unter  beliebigem  Azimuts  an  ihr 
festgekJemmt  werden  kann.  Auf  letzteren  kônnen  zwei  parallel  gestellte, 
starke  Winkelbleche  in  variablem  Abstande  festgeschraubt  werden;  zwischen 
diesen  wird  die  Kamera  eingeklemmt. 

Um  die  Genauigkeit  der  Méthode  zu  priifen,  wurden  an  dem  photo- 
grammetrisehen  Apparat  des  Mûnchner  Vereins  fiir  Luftschiffahrt 
Format  12X16  cm,  Brennweite  des  Steinheilschen  Orthostigmaten  152  mm) 
vier  Hauptpunktsbestimmungen  vorgenommen,  wobei  jedesmal  von  neuem 
eingestellt  wurde. 

Die  Ausmessung  der  4  Platten  ergab  folgende  Koordinaten  des  Haupt- 

punktes: 
1.  Flatte  I         2.  Flatte  1         3.  Flatte  |  4.  Flatte 

-j-0"17  mm     I     -p  0'20  mm     \     -f-0'l8  mm     \     -{"  0"20  mm 

-f  0'03  mm     \     +  0'05  mm     \     —  0-06  mm     \     -f  O'OO  mm 

im  Mittel  a;  = -|- 0'19  mm,  y=  -0035  mm  mit  einem  mittleren  Fehler 
von  O'Ol   mm. 

Aufnahme  der  Baudenkmaler  Griechenlands  durch  die  Kônigl. 
MeBbildanstalt  in  Berlin. 

Neben  anderen  Ausstellungen  und  Kongressen  findet  heuer  auch  eine 

Internationale  Kunstausstellung  in  Rom  statt,  zu  welcher  die  grie- 
chisehe  Regierung  ihre  antiken  und  mittelalterlichen  Baudenlunaler  liefern 
wollte,  um  sie  dem  kunstsinnigen  Publikum  aller  Lânder,  das  besonders  in 
diesem  Jahre  der  Ausstellungen  und  Kongresse  zahlreich  Italien  besucht, 
zu  bieten,  wodurch  entschieden  das  Interesse  fiir  Griechenland  gehoben 
wiirde  und  sein  Fremdenverkehr  in  hohem  MaBe  Nutzen  ziehen  muBte. 

Nach  kurzen  Verhandlungen  wurde  von  den  Regierungen  Deutschlands  und 
Griechenlands  der  BeschluB  gefaBt,  einer  grofiziigig  angelegten  Expédition 

die  Aufgabe  zu  iibertragen,  die  Inventarisierung  an  antiken  und 
mittelalterlichen  Baudenkmalern  Griechenlands  in  Bild  und  MaC  vorzu- 
nehmen;  in  die  Kosten  dieser  Expédition  sollen  sich  das  Deutsche  Roich, 

beziehungsweise  PreuBen  mit  Griechenland  teilen.  Die  Kônigl.  MeBbildanstalt 
erhielt  nun  den  Auftrag  von  Seite  ihrer  Regierung,  an  die  Lilsnng  dieser 
Aufgabe  zu  schreiten. 

Der  gegenwartige  Vorsteher  der  Ktinigl.  MeUbildanstalt  und  Nachfolger 

des  Geheimrates  Prof.  Dr.  A.  Meydenbauer,  Regierungsrat  von  Liipke, 

damais  als  kommissarischer  Vorsteher  mit  der  Leitung  des  Institutes  be- 

traut,  der  schon  in  den  Jahren  1903/04  die  deutsche  Baalbock-Expe- 

dition  nach  Syrien  und  1905/0(i  die  deutsche  Aksum-Expedition 

nach  Abessinien  als  Photogrammeter  mitgemacht  hatte,  traf  seine  Vorbe- 

reitungen  fiir  dièses  Unternehraen,  die  in  joder  Riclitung  wohl  iiberlegt 
werden  muBten. 
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Von  Interesse  diirfte  vor  allem  die  photographische  Ausriistung 

sein.  In  2B  Kisten  von  insgesamt  iiber  40  Zentner  Gewicht  wurde  die  Fracht 

von  Deutschland  auf  dem  Seowege  iiber  Hamburg  nach  Athen  vorausge- 

schickt.  Dièse  Ausriistung  bestand  aus  sieben  MeÛbildinstrumenten,  den  zu- 

gehôrigen  Stativen,  darunter  auch  Leiterstative  bis  3  m  Hôhe,  zwei  Zelt- 
Dunkelkammern,  mehrere  Kisten  mit  doppelter  Entwicklungsausriistung,  allen 

ei'forderlichen  Chemikalien  und  Materialien,  Werkzeugen  usw.,  sowie  aus 

600  Stiick  photograpliischen  Platten  von  40  :<  "tO  cm  nnd  30  X  30  cm  GrôCe, 

die  noch  durch  eine  Naclisendung  von  80  Platten  von  40  X  ̂ 0  <■'"  GrôBe 
ergiinzt  werden  muBten.  Es  ist  selbstverstândlich,  daB  die  ganze  Ausriistung 

nicht  immer  an  die  einzelnen  Orte,  wo  die  Aufnahmeu  stattfanden,  mitge- 

schleppt  wui'de,  sondern  sie  blieb  in  Athen,  dem  Ausgangspunkte  der  Expé- 
dition, deponiert;  ferner  wurden  gewisse  Eisenbalinstiitzpunkte  im  Lande 

festgelegt,  wohin  Instrumente  und  Material  hingeschafft  und  wo  die  erfor- 
lichen  Austauscliungen  vorgenommen  wurden. 

Der  Stiitzpunkt  der  ganzen  Expédition  war  Athen.  Von  hier  aus  wurden 

drei  groBe  Rundtouren  gemacht:  Die  erste  durch  den  Peloponnes,  die  zweite 

durch  Mittel-  und  Nordgriechenland,  die  dritte  auf  das  griechische  Insel- 
reich  des  siidlichen  Âgâischen  Meeres.  Die  in  Fig.  1  beigefiigte  Kartenskizze 

zeigt  den  Gesamtverlauf  dieser  drei  Touren  nebst  einigen  kleineren  Ab- 

stechern.  Es  wurden  in  ganzen  —  abgesehen  von  der  Hin-  und  Rûckreise 

nach  und  von  Pirâus  —  auf  diesen  Touren  4200  km  zuriickgelegt,  teils  mit 

der  Eisenbahn,  teils  zu  Schiff,  auf  Wagen,  auf  Maultieren  oder  Pferden, 
teils  zu  FuB.  Bel  den  ôrtlichen  Verhaltnissen  war  dies  keine  Kleinigkeit, 

zumal  sich  die  hâufigen  zehn-  und  zwôlfstiindigen  Wagenfahrten  in  kleinen 

Vehikeln  als  arge  Strapazen  erwiesen.  Auch  Wanderungen  auf  halsbreche- 
rischen  Gebirgspfaden  durften  nicht  gescheut  werden. 

In  96  Tagen  hat  der  jetzige  Leiter  der  kônigl.  MeBbildanstalt  v.  Liipke 
mit  seinem  Personale  das  Land  der  Hellennen  nach  allen  Richtungen  hin 

durchstreitt,  und  die  Miihen  und  Anstrengungen  waren  nicht  geringe,  das 

groBe  VVerk  durchzufiihren.  Von  den  96  Reisetagen  konnten  nur  vier  als 

vôllig  und  drei  als  ziemlich  arbeits-  und  reisefrei  eriibrigt  werden;  eine 
sechsstiindige  Nachtruhe  war  eine  groBe  Seltenheit  und  die  iin  Lande  iibliche 

und  wegen  der  groBen  Hitze  auch  recht  nôtige  Mittagsruhe  war  so  gut  wie 

ausgeschlossen.  Die  kurze  Nachtruhe  selbst  war  —  das  bringen  die  orieu- 
talischen  Verhâltnisse  so  mit  sich  —  meist  auch  noch  sehr  problematisch. 

Das  griechische  Komitee  stellte  vertragsmâBig  einen  Dragoman,  der 

fur  Unterkunft  und  Verpflegung  der  Expédition  usw.  zu  sorgen  hatte  und 

der  Leiter  der  Expédition  hebtriihmend  hervor,  daB  die  auBorordentlicho  Um- 
sicht  dièses  Mannes  es  ihm  ermôglichte,  sich  unbesorgt  um  die  vielfachen 

âuBeren  Schwierigkeiten,  die  sich  naturgemâB  bei  der  Durchfiihrung  einer 

solchen  Expédition  ergeben,  ganz  und  gar  den  photographischen  Aufgaben 

widmen  zu  konnen.  Die  Lôsung  dieser  Aufgaben  war  oft  eine  sehr  er- 
schwerte;  insbesondere  war  die  groBe  Hitze  eine  Gefahr  fiir  Apparate  und 

Platten.  Das  Entwickeln  muBte  oft  unter  Beobachtung  besonderer  Schutz- 

maBregeln  vorgenommen  werden.    Eines  der  photographischen  Instrumente 
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wurde  durch  die  groQe  Hitze  schlieBlich  derart  beschâdigt  —  die  Kittung 
der  Objektivlinsen  hatte  Blasen  gebildet  —  daB  es  fiir  weitere  Aufnahmen 
auf  der  Expédition  nicht  mehr  verwendet  wurde. 

Was  die  Anzahl  der  Aufaahmen  betrifft,  so  sei  bemerkt,  daB  rund  ITO 
Einzelbauwerke,  Baugruppen  und  landschaftliche  Gesamtbilder  au  35  Orten 

des  Kônigreiches,  in  Gânze  iiber  559  photographische  Aufnahiiu'n  ausge- 
fiihrt  worden  sind,  zu  welchen  lOO  Blatt  VergroBerungon  in  .1er  Melibild- 
aiistalt  hergestellt  wurden. 

Ileuer  wird  in  der  Westhalle  des  Landesaus.stellungsparkos  ani  Lehrter 

Bahnliofe  eine  gruCe  Kunstausstellung  veranstaltet.     Es    lag  uaturlich  nalie, 
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das  gewoiinene,  i-eichliche  Material  auch  fur  die  Beiiiner  Ausstellung  zu 
verwerten. 

Nachstehend  reproduzieren  wir  eineii  Bericht  ûber  die  Eindriicke  der 

„Griechischen  Ausstellung"  der  MeBbildanstalt,  welche  der  Regierungsbau- 
meister  Zastrau  in  der  ,WoeIienschrift  des  Architekten-Vereines  zu  Berlin", 
Nr.  32  vom  12.  August  d.  J.  verôffentlicht  bat. 

„Betritt  man  den  Austellungsraum  der  Kônigl.  MeBbildanstalt,  so  emp- 
fângt  uns  eine  warme,  wohltuende  Farbenstimmung,  in  die  sich  die  an  den 
Wânden  hângenden  groBen  Photographien  vorziiglich  hineinpassen.  Ernste 
GrôBe  spricht  aus  den  Bildern,  die  ganze  GrôBe  des  alten  Kulturvolkes, 
das  selbst  uns  Eroberern  der  Naturkrâfte  so  unerreichbar  hoch  dasteht,  und 
eine  feierliche  Stimniung  schwebt  im  Raum  und  lâBt  den  Besuclier  fast 
scheu  herantreten  an  die  Bilder.  Es  will  viel  sagen.  wenn  bIol3e  Photo- 

graphien solche  Stimmungen  auszulôsen  vermôgen  ! 
In  der  Mitte  des  Raumes  sind  Gestelle  aufgestellt,  in  deren  Rahmen 

Abziige  nach  den  Originalplatten  enthalten  sind.  An  den  Wânden  hângen 
VergrôBerungen  eines  auserwâhlten  Telles  der  Aufnahmen,  zum  Teil  in  recht 
bedeutendem  MaBstabe!  NaturgemâB  ist  die  kiinstlerische  Wirkung  dieser 
VergrôBungen  auf  den  Besucher  am  stârksten. 

An  den  Wânden  des  groBen  Hauptraumes  hângen  die  VergrôBerungen 
von  Aufnahmen  aus  dem  griechischen  Altertum.  Das  griechische  Mittelalter 
wird  uns  in  einigen  kleinen  Nebenrâumen  vor  Augen  gefiihrt.  Angegliedert 

sind  der  Ausstellung  noch  Bilder  von  der  Baalbeck-  sowie  von  der  Aksum- 
Expedition,  ferner  einige  Aufnahmen  von  Ait-Berlin  und  aus  Kassel.  Ich 
will  auf  dièse  kleineren  Gruppen  der  Ausstellung.  obwohl  auch  sie  hôchst 
intéressant  sind,  hier  nicht  nâher  eingehen.  Es  sei  jedoch  bemerkt,  daC  die 

Absicht  besteht,  Ait-Berlin  in  einer  besonderen  Ausstellung  zu  wûrdigen^ 
die  etwa  im  Lichthof  des  Kunstgewerbemuseums  veraustaltet  werden  soll 
und    zu    der  auch  kiinstlerische  Darstellungen  herangezogen  werden  soUen. 

Die  Ausstellung  von  Aufnahmen  griechischer  Baudenkmâler  zerfâllt,  wie 
schon  bemerkt,  in  zwei  Gruppen,  in  diejenigen  antiker  und  diejenigen 
mittelalterlicher  Bauwerke. 

Wohl  nahezu  liickenlos  wird  uns  die  Entwicklung  der  griechischen 
Antike  vorgefiihrt.  Da  sind  die  âltesten  Reste  aus  der  homerischen  Zeit, 

die  alten  Burganlagen  von  Tiryns  und  Mj'kene.  Die  interessanten  Galérien 
von  Tirj'ns,  deren  Ûberdachung  durch  iiborkragende  Steine  mit  wagrechten 

Lagerfugeu  bewirkt  ist,  das  wirkungsvolle  Lôwentor  zu  Mj'kene  erblicken 
wir  in  prâchtigen  VergrôBerungen.  Wen  das  Studium  der  alten  Grab- 
kuppeln  dieser  Zeit  interessiert,  der  findet  hier  reichliches  Material:  ein 
sohr  klares  Bild  geben  die  Aufnahmen  von  den  durch  Cborkragung  erzielten 
Kuppelkonstruktionen. 

In  der  zweiten  Epoche  der  griechischen  Kunst,  die  in  die  Zeit  der 
Kolonisation  fâllt,  interessieren  besonders  die  groBen  Festplàtze  :  Delphi, 
Korinth,  Olympia!  Alsdann  die  Blutezeit!  Da  strahlen  der  Parthenon,  das 
Theseion,  das  Erechtheion  in  unvergânglicher  Schônheit  von  den  Wânden 
herab!    Welche  Wucht  in  dem  groUen  Bilde,    das  eine  Ecke  des  Parthenon 
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zeigt!  Welche  Majestât  liegt  in  der  Frontansicht  dièses  Baues!  Mir  scheint, 
der  grolBe  MaBstab  dieser  Photographien  eignet  sich  ganz  besonders  fiir 
derartige  Bauten.  Die  Wucht  der  Massen  kommt  glànzend  zur  Wirkung, 
und  auch  der  modernste  Architekt  wird  hier  aabetend  stehen.  —  Auch  auf 
das  intéressante  Material  fiir  das  Studium  griechischer  Theater  sei  hinge- 
wiesen.  Wenig  bekannt  wird  vielleicht  die  Verkleidung  der  Sitzreihen  im 
Dionysostheater  zu  Athen  durch  Marmorsessel  sein.  Auch  jene  entziickenden 
kleineren  Werke  der  spâteren  Zeit,  wie  das  Denkmal  des  Lysikrates  und 
der  Thurm  der  Winde  zu  Athen,  fehlen  natiirlich  nicht. 

Eine    besondere    Eigenart    vieler    dieser  Aufnahmen    muB    besonders 
hervorgehoben  werden;     das    ist    die  Betonung   des  Landschaftlichen.     Fiir 

den,  der  die  griechische  klassische  Kunst  nicht  aus  eigencr  Anschauuny 
kennt,  ist  es  iiberaus  wertvoll,  aus  diesen  Pliotographien  zu  ersehen,  wie 

jene  Kunst  sich  in  die  Landschaft  fiigte.  Hier  erkennt  er,  wie  dièse  Archi- 
tektur  verwachsen  ist  mit  dem  Boden,  auf  deni  sie  steht,  mit  ihrer  land- 

schaftlichen Umgebung.  Ein  grotier  feierlicher  Zug  liegt  in  der  stoinernen 

Architektur  jener  Gebirgslandschaften.  Wio  grandies  das  l'ieistostal  zu 
Delphi,  wie  gewaltig  die  lange  Kette  des  Taygetos  !  Wio  selbstbcwuLU  stebt 
an  der  heiligen  StraBo  zu  Delphi  das  Sch;itzhaus  der  Athener!  (Fig.  2.) 

Schlichto  steingewordene  Grôûo  auf  stcinernom  Hoden!  —  —    — 
Und  nun  Griechenland  im  Mittehiltor!  Dahin  die  GruUe,  dahin  dio 

Wucht  und  die  Macht!  Neue  Bildor  tauchen  auf,  ganz  anders  geartet,  doch 
kaum  weniger  intéressant.  Im  Gegenteil,  fast  interessiercn  sie  den,  der  noch 
nicht  das  Gluck  batte,  den  klassischen  Boden  dos  Landes  zu  betreten,  noch 



INTERNATIONALES  ARCHIV  FUR  PHOTOGRAMMETRIE 

291 

mehr  als  jene  Bilder  hellenischer  GrôBe.  Denn  hier  ist  volliges  Neuland  fur 
ihn,  hier  bietet  sich  ihm  eine  Kunst  dar,  die  Jahrhunderte  sich  verborgen 
gehalten  in  ihrer  Einsamkeit,  und  die  eigenartig  genug  ist,  um  es  zu  ver- 
dienen,  bekannt  und  studiert  zu  werden.  Nicht  mehr  hehrer  Erhabenheit 

stille  GrôBe  und  doch  Bilder  stiilen  Friedens!  Klosterbau.  Eigenartiger 
byzantinischer  Gewôlbebau.  Da  interessiert  naturgemâfi  besonders  das 
Innere.  Der  Raumkûnstler  kommt  auf  seine  Rechnung.  Doch  nicht  weniger 
reizvoll  ist  das  ÂuBere!  Man  schaue  sich  Hagios  Theodorus  zu  Athen  an 
oder  den  stiilen  Klosterhof  von  Hosios  Lukas  oder  die  Soterkirche  zu 

Amphissa  oder  die  phantastische  Kirche  Hekatompyliani  zu  Paros,  die  eine 

gauze  Skala  mâi'chenhafter  Empfindungen  auslôst.     Und    auch    dièse    Kunst 

fugt  sich  in  die  Landschaft  —  ganz  anders  zwarl  Das  ,Malerische"  ist  ge- 
worden!  Man  seho  sich  das  wunderbare  Bild  des  Pantanossaklostei-s  zu 
Mistra  an;  wie  dièses  Bauwerk  sich  an  den  Berghang  schmiegt.  an  dem  es 
liegt!    Freilich,  es    ist    stiller    Frieden,    und    die    herrlichen    Zypressen  des 
Klosters  sprechen  im  Bilde  mit!  —   

Und  nun  einen  Schritt  weiter:  die  Meteoraklôster  in  Thessalien  oder, 

besser  gesagt,  die  Jleteorafelsen.  Denn  auf  dieser  groflen  Reihe  prachtvoller 
Photographien  interessieren  kaum  noch  die  Kloster  selbst,  sondern  vor 
allem  die  Landschaft,  in  welche  sie  hineinkomponiert  sind  !  Und  was  fur 
eine  Landschaft!  Wir  stehen  und  staunen.  Die  Meteorafelsen,  d.  i.  die  vom 

Himmel  gefallenen  Felsen  —  gewaltige  Felskolosse  mit  senkrechten  Ab- 

stiirzen  —  ein  verhâltnismâBig  kleines  Gebiet  inmitten  ganz  anders  gear- 
teter  geologischer  Umgebung.  (Fig.  3.)    Ja,   ist  die  Aufnahme  solcher  Land- 

20* 
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schaftsbilder  noch  Aufgabe  eines  Instituts,  wie  es  die  kônigl.  MeBbildanstalt 

ist?  Die  Frage  taucht  leicht  auf,  doch  iiber  die  Antwort  kann  man  niclit 

lange  im  Zweifel  sein.  Dièse  Felsen  sind  in  ihrer  Art  ja  auch  Arclntektur 

—  Architektur  der  Natur  —  derart  gewaltig  und  phantastisch,  daB  sie  auf 

die  Gestaltungskraft  des  schaffenden  Kiinstlers  eine  groBe  Anregung  aus- 
ûbt.  Und  wie  sich  das  Menschenwerk  mit  dem  der  Natur  verbindet,  wie  das 

alte  Klostermauerwerk  sich  auf  den  senkrechten  Felswânden  erhebt,  das 

ist  groBe,  wahre  Kunst.  Man  denkt  unwillkiirlich  an  die  groBe  Gestaltungs- 
kraft Bôcklins  ! 

So  lôst  dièse  Ausstellung  einen  hohen  kùnstlerischen  Eindruck  aus, 

derart,  daB  der  Besucher  an  den  Hauptzweck  dieser  Aufnahmen  kaum  denkt. 

Doch  ist  auch  dieser  dem  Publikum  vor  Augen  gefûhrt  worden.  In  einem 

der  Nebenriiume  erlâutern  einige  Tafeln  das  MeBbildverfahren,  dessen  Grund- 

idee  der  Architektenschaft  ja  wohlbekannt  ist.  Die  Aufzeichnung  von  Bau- 

denkmâlern  durch  die  Umkehrung  des  in  der  Photographie  gegebenen  per- 

spektivischen  Bildes  bildet  eine  Wiedergabe  des  Bauwerks,  die  —  ,frei  von 

Messungsfehlern  und  der  individuellen  Auffassung  des  Zeichners"  —  durch 
kein  anderes  Mittel  erreichbar  ist.  Daraus  erhellt  die  Bedeutung  des  MeB- 

bildverfahrens  fiir  die  Kunstgeschichte.  Die  von  Prof.  Meydenbauer  begriin- 

dete  MeBbildanstalt  —  zunâchst  ein  preuBisches  Denkmâlerarchiv  —  bildet  den 
Grundstock  eines  allgemeinen  internationalen  Denkmâlerarchivs.  Dies  weiter 

auszubauen,  derart,  daB  aile  wichtigeren  Bauwerke  aller  Zeiten  und  Vôlker 

vereinigt  werden,  muB  die  weitere  Aufgabe  der  MeBbildanstalt  sein,  wie  in 

dem  Vorwort  zu  einem  zur  Zeit  im  Erscheinen  begrifi'onen,  von  Professor 
Meydenbauer  verfaBten  Handbuehe  der  MeBbildkunst  nâher  auseinander- 
gesetzt  ist.  DaB  die  Kônigl.  MeBbildanstalt  auch  unter  dem  Nachfolger  ihres 

Begriinders  diesem  ihrem  Endziel  weiter  zustrebt,  dafiir  ist  beredte  Zeugiu 

die  wohlgelungene  Ausstellung  am  Lehrter  Hahnhofe.  Zu  wiinschcn  wâre  nur, 

daB  auch  in  weiteren  Kreisen  die  Bedeutung  der  Wirksamkeit  der  Kônigl. 

MeBbildanstalt  ei'kannt  wiirde.  Denn  zweifellos  wiirde  die  dem  Begrunder  der 
Anstalt  vor  Augen  schwebende  Entwicklung  besonders  gefôrdert  worden, 

wenn  von  recht  vielen  Seiten  die  bisher  vorhandenen  Ei'gebnisse  der  Anstalt 

zu  praktischen  und  wissenschaftlichen  Arbeiten  ausgenutzt  wiirden."  D. 
Figuren  aus  der  „\Vochensohrift  des  Architekten-Vereines  zu  Berlin"  Nr.  32,  l'.U2. 

Kleinere  Mitteilungen. 

Enthullung  des  Laussedat-Denkmaies.  Am  15.  Oktober  d.  J.  um  3  Uhr 
nachmittags  wird  zu  Moulins  (Allier)    in   Frankreicli    das  Deukmal   des  BcgrilndiMS 
der  Photograminetrie,    Oberst  A.  Laussedat,  entliuUt. 

Der  Prasident  des  Pariser  Komitees,  General  Laurent,  bat  am  10.  September 

d.  J.  nacbstebende  Einladung  vcrscndet,  welcbe  der  Sektion  „Oàterreicb"  der 
Interuatioualen  Gesellscbaft  fiir  Pbotogrammetrie  zugekomnien  ist: 

Monsieur, 

Le  Comité  du  Monument  Laussedat   a  riionneur  de  vous  prier  d'assister  à  la 
cérémonie    d'inauguration    de    ce  Monument,    qui    aura    lieu    i\  Moulins  (Allier),   le 
dimanche   16   octobre,  à  3  heures  de  l'nprès-midi. 
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Cette  cérémonie  sera  suivi  d'un  banquet.  Les  personnes  qui  désireront  prendre 
part  au  banquet,  sont  priées  d'adresser  leur  adhésion  et  leur  souscription,  avant  le 
10   octobre  prochain,   à  l'un   des  Trésoriers   du  Comités  de  Moulins: 

M.  M.  Sarazin    1    ,t  ,  .         ,    nr     ,• 
rj  1    ..        >   JNotaires   à  Moulins, oabaticr  J 

Montant  d<i  la  Cotisation:   12  Francs. 

Le  Président   du   Comité  de  Paris, 
Général   Laurent. 

Internationaler  KongreB  fQrPhotogrammetrie.  Der  erste  Internationale 
KongreB  fur  Photogrammetrie  batte  nacli  den  .Satzungen  der  Internationalen 
Gesellschaft  fiir  Photogrammetrie  im  Jabre  1911  in  Wien  statifinden  sollen. 

Das  Résultat  einer  UmCrage  an  Literessenten  der  „Pbotograpbiscben  Meûkunst" 
bat  ergeben,  daC  nicbt  das  heurige  Jabr,  sondern  der  lierbst  des  Jabres  1912 
als  der  gunstigste  Zeitpunkt  fiir  die  Abbaltung  eines  solcben  Kougresses  gewiinscbt 
wird.   (Nâberes:   Vereinsmitteilungeu   S.   315.) 

Genauigkeitsuntersuchungen   in    der  ,,Photographischen  MeBkunst". 
In  der  Generalversamtnlung  der  Selition  ,Ôsterreich"  der  ̂ Internationalen  Gesell- 

schaft fiir  Photogrammetrie"  wurde  die  ebeuso  wichtige  a1s  dringende  Frage  der 
Genauigkeit  der  Messungen  in  der  „Photographischen  Mefikunst"  in  Diskussion 
gezogen  und  einstimmig  beschlossen,  ein  Komitee  mit  der  Durcbfiihrung  dieser 
Aufgabe  zu  betrauen.   (Niiberes:  Vereinsmittoiluugen  S.   31,').) 

Ausstellung  der  Kônigl.  MeBbildanstalt  in  Berlin.  Auf  Anorduung  Seiner 
Exzelleuz  des  Ilerrn  Kultiisministers  bat  die  Konigl.  MtCbildaustalt  zu  Berlin  wahrend 
des  Monates  Juli  d.  J.  in  der  Westballe  des  Laudesausstellungsparkes  am 
Lehrter  Babnhofe  eine  Ausstellung  ihrer  im  Jabre  1910  angefertigten  MeCbild- 
aufnahmeu  autiker  und  mittelalterlicber  B  uiwerke,  sowie  bedeutsamer  Landsebafts- 
bilder   Griecbenlands  veranstaltet. 

Die  Aufnabmen  erstrecken  sicli  auf  nuid  170  Bauwerke,  Baugruppen  und 
landscbaftliche  Gesamtbilder  an  35  Orten  des  Kouigreicbes.  In  acht  Drebgestellen 
wird  die  vollstitndige,  559  Blatt  umfassende  Sammlung  in  Gestalt  von  Urabziigen 
(Meûbildern)  von  iO)^iQ  cm  und  30X30  cm  GrundmaB  vorgefiibrt  und  ferner  an 
den  Wanden  eine  Auswahl  von  100  Blatt  als  VergroCerungen  in  teilweise  bedeu- 
tenden  Abmessungon  geboten. 

Angegliedert  sind  an  dièse  Sammlung  nocb  je  eine  kleine  Auswahl  von  Auf- 
nahmen  (teils  Mefi-,   teils  GroCbildern): 

1.  Von  der  deutschen  Baalbeck-Expedition  (Syrien)   1900  —  1904; 
2.  von  der  deutschen  Aksum- Expédition  (Abessinien)    1905 — 1906; 
3.  ans  Ait-Berlin  (1910—1911   aufgenouimen); 
4.  aus  Cassel   (1910   aufgenotnmen)  und 
5.  einige  Tafeln  zur  Erlauterung  des  MeCbildverfahrens  und  Proben  einer 

zeichnerischen  Auftragung-  nach   dieseni  Verfabren. 
Die  Ausstellung  ist  vom  1.  Juni  tiiglicb  von  10  Ulir  friib  bis  7  Uhr  abends 

geoffnet  gcwesen.    Dor  Zutritt  war  uueiitgeltlicb. 
Die  Ausstellung  wurde  iiber  die  Monate  Juli  und   August  ausgedehnt. 
(Siebe  den  Artikel:  „Aufnahme  der  BaudeiikmiihT  Griecbenlands  durch  die 

Kiinigl.  Mefibildungsanstalt  zu  Berlin"  S.   286.) 
Der  neue  Vorsteher  der  Kônigl.  MeBbildanstalt  zu  Berlin.  Kegieruugs- 

baumeister  v.  Liipko,  welcher  iiacb  drm  liiicktritte  des  Geheinieii  Baurates  Prof. 
Dr.  A.  Meydenbauer  iiitcrimistisch  mit  der  Leilung  dos  Institutes  betraut  wurde 
und  als  kommissarischer  Vorsteher  fungicrte,  wurde  zum  Regieruugsrate  und  defini- 
tiven   Vorsteher   dieser  Anstalt  ernannt. 

Erster  Allrussischer  LuftschifferkongreB  in  St.  Petersburg  im  Friihjahre 
1911.  Der  uni  die  Aeropiiotogrammetric  uiieniniiilifb  tiitige  Staatsrat  Ingénieur  K.  Tlii  elo 
erstattete   dem   Kongresse    zwei    wichtige   Referate    liber    aktuelle   Frakjen,   und    zwar: 
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1.  „Uber  Veiwenduiig  der  Pliotogramnietrie  fiir  die  Luftscbiffalait"'  und 
2.  „Uber  topogiaphiscbe  Karten  fiir  Luftscbifferzwecke." 
In  dem  letzteren  Keferate  wies  Tbiele  auf  die  enormen  CLaucen  bin,  welcbe 

die  Aeiopbotogiamnietrie  zui-  scbnellen  und  genauen  Vermessung  veialteter  Karten, 
also  sozusageu  zu  ibrer  Eeanibulieiung  bietet.  Tbiele  stellte  den  Aiitrag,  dafi  die 
Aeropbotogiammetrie  zu  diesem  Zwecke  in  ausgedebntem  Mafie  veiwendet  werde, 
welcber  Antrag  in  der  IV.  Sektion  des  Petersburger  Kongresses  einstimmig  ange- 
nommeu  wurde  und  bescblufigemiiC  aucb  in  nâcbster  Zeit  zur  Ausfiibrung  ge- 
langen   wird. 

Zu  diesem  Zwecke  werden  vermittels  eines  Panoramograpben  von  Tbiele  aile 
B  bis  6  Werst  Aufnahmen  mit  einem  Draelienballou  durcli  Aufbeben  desselben  in 

erforderlicbe  Hôbe  bergestellt,  wobei  die  zum  Auflassen  und  Eiuholen  des  letzteren 
dienende  Kurbelwelle  auf  einem  Autoniobil  montiert  wird. 

Tbiele  bat  als  Mitglied  des  Moskauer  Aero-Klub  die  Reambulierung  der  topo- 
grapbisclien  Karte  fur  Flugzwecke.  welcbe  bei  dem  Wetttiuge  St.  Petersburg — 
Moskau  verwendet  werdeu  soU,  durcligefiibrt.  Er  war  auf  dem  Kongresse  zu  St. 

Petersbnrg  in  der  Lage,  den  Teil  der  Karte  auf  der  Streeke  Moskau  —  Klien  in 
einem  Flacbeumafie  90X^5  Werst  im  Mafistabe  1:168.000  als  Probe  vorzulegen, 
wofiir  Tbiele   reicben   Beifall   und   Anerkennung  erntete. 

Photogrammetrische    Abteilung    des    k.  u.  k.    Militârgeographischen 
Institutes  in  Wien.  Es  ist  bekannt,  daC  vor  mebr  als  20  Jabren  das  k.  ii.  k  Militiir- 

gcograpbiscbe  Institut  zu  Wien  mit  Versuchen  begonnen  bat,  die  l'hotogrammetrie  in 
den  Dienst  der  topograpbiscben  Aufnabme  zu  stellen  ;  weniger  bekannt  ist  aber,  dalJ 

HerrReicbsritter  Cbr.  v.  Steeb,  der  spateie  Kommandant  des  k.  u.  k.  ililitargeograpbi- 
scben  Institutes,  damais  im  Landesbescbreibungsbureau  d^s  Generalstabes  indirekt  fiir 

die  Aufnabme  der  Versucbsarbeiten  sicli  mit  aller  Ki-aft  eingesetzt  bat.  Baron  v.  Hlibl 
gebtibrt  unstreitig  das  Verdienst,  durcb  gelungene  pbotogrammetiiscbe  .Aufnabmen 

in  der  Tatra  den  Beweis  erbracbt  zu  liaben,  daC  die  Pbotogrammetrie  bei  siun- 
gemaCer  Anwendung  dem  Topograpben  bedeuteude  Vorteile  bieten  kann;  seiner 
ziiben  Ausdauer  vmd  seiner  Aijtoritiit  ist  es  gelungen,  aile  Ilinderni.-se  aus  dem  Wege 
zu  lâumen  und  der  Pbotogiammetrie  offiziell  die  ibr  gebiilirende  Stellung  in  der 

Militarmappierung  zu  verscbaÔ'en. 
Ausgedebute  Aufuabmen  in  densiidlicben  Kalkalpen  und  Zintralalppn,  welcbe  seit 

dem  Jabre  1896  systematiscb  zur  Diircbfiihrung  gelangten,  balien  der  Pbototopo- 
grapbie  eine  acbtunggebiibrcnde  Stellung  verscbafft.  Die  rationelle  Auswertung  der 
Pliotograpbie  fiir  topograpbiscbe  Zwecke  fand  durcb  vorziigliebe  Publikationon  des 
dainaligen  Mappieruugsdirektors  Oberst  Kummer  v.  Runiniersbof  und  des  Baron 

V.  IlUbl  eine  vollstandige  Kliirung  und  die  iibertriebenen  Hutl'nungen,  die  man  von 
allzu  begeistertcn  Forderem  an  die  pbotogvapbiscbe  Mefikunst  gestellt  worden  sind, 
wurden   auf  den   berecbtigten,   ritlitigeu    Stand  zuriickgefiilirt. 

An  der  Verwertung  und  Ausbildung  der  Stereopbotoprammctrie  bat  unser 
Institut,  vor  allem  Baron  v.  Hiibl,  einen  icgen  Aiiteil  genommen  und  sein  Verdienst 
um  die  Tbeorie  und  Praxis  der  Stereopbotogrammetrie  ist  anerkannt  und  gowiirdigt. 

In  ein  neues  Stadium  tritt  nun  die  pliotograpbisciie  Mefikunst  im  k.  u.  k.  Militar- 
geograpbiscben  Institute  in  Wien  durcb  die  Erfindung  des  Stereoautograpben 
des  Oberleutnant  von  Orel.  Der  bervorragendc  Fortscbritt,  welcber  durcb  dièse  Er- 

findung in  der  Auswertung  der  l'iiotograi)liie  fiir  gendiitiscbc  Zwecke  erziclt  wurde, 
der  grofie  Nutzen,  den  das  Institut  von  diesem  neiien  llilfsmiltcl  fiir  die  Militiir- 

mappierung  gchon  jctzt  bat,  driickt  sicb  wobl  in  der  Scbafl'nng  einer  eigenen  Ab- 
teilung aus,  ntimlitli  in  der  ])botogrammetriscben  Abteilung,  welcbe  der  Map- 

pierungsgruppe  angegliedcrt  wurde.  Mit  der  Leitung  dieser  neuen  Abteilung  ist  der 
Erfiiider  des  Stereoautograpben,  der  k.  u.  k.  Oberleutnant  Eduard  von  Orel,  betraiit 
worden. 

Mit  Freude  und  Genugtuung  kiinnen  aile  jene  MlLnner,  welcbe  mit  eisnruer 
VVillensstiJrke  und   Geduld,   bei   Ulierwindung  groBer   Scliwierigkeitcn   und   mit  Uber- 
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zeugung    fur    clic    pliotograpliische    Mefikunst    eingetreten    sind,    anf   die    letzte 
EiTungenscliaft  blicken. 

Vor  allen  ist  es  detn  General  Baroav.  Hiibl  und  nicht  zulefzt  dem  gegenwartigen 
Kommandanten  des  Institutes,  Exzellenz  Feldmaischalleutnant  Frank,  der  seit  Jahren 
aile  Bestrebungeu  in  Pliotogrammetrie  auf  das  tatkraftigste  gefôrdert  liât,  zu  danken, 

daû   die  Pbotogrammetrie   ini   Insiitut«   selbstandig  geworden   i'^t, 

Photogrammetrische  Arbeiten  des  k.  u.  k.  Militargeographischen  In- 
stituies    in    Wien    in    den    Jahren    1908—1910.     Die    „Mitteilungen    des 
k.  u.  k.  Militargeograpbisclien  Institutes  in  Wien  XXIX.  Band,  Wien  1909" 
bringfii  iiber  die  pbotogrammetrischen  Arbeiten  der  ilappierungsabteilung  nach- 
stehenden  Bericbt. 

Die  Pbotogrammetrie  wiirde  in  Tirol  forlgefiihrt,  die  bearbeitete  Flache 

umfaBt  etwa  1000  km".  Es  wurden  in  den  Monaten  Jiini  bis  Ende  September  durcb 
einen  Mappeur  134  Standpunkfe  mit  352  Plattenpaaren  erledigt.  Fiir  die  pboto- 
grapbiscben  Aufnabmen  im  Felde  wurde  ein  13X18  em-Apparat  statt  der  friiheren 
18  X  24  cm  verwendet. 

Die  Zimmerarbeit  der  Stereophotogrammetrie  im  Winter  1908/09  umfaBte 
das  Recbnen  und  Auftragen  von  47  stereopliotogrammetriscben  Stand-  und  16  Kon- 
trollpunkten,  ferner  die  Komparatorbeobacbtnngpn  von  2625  Detailpunkten.  AuCer- 
dem   wiirde   ein   Teil   der  Aufnabmen   in   Scbicbten  gelegt. 

Die  Winterarbeit  1909  10  wird  mit  dem  von  der  Firma  Zeiss  neu  berge- 

stellten  Komparator,  an  welcbem  der  von  Oberleutnant  von  Orel  konstruierte  Auto- 
steieograpb  angebracbt  ist,  durcbgefiibrt.  Dieser  neue  Apparat  ermbglicbt  obne  jede 
lîecbenoperation  direkte  Lage-  und  Hôbenbestimmungen  von  einzelnen  Punkten, 
sowie  das  Zeicbnen  von  Scbichten  und  Geripplinien.  Es  wird  dadurcb  die  Leistungs- 
fiihigkeit   der   Stereopbotogrammetrie  wesentlicb  geboben. 

Von  den  Leitern  der  Mappieiungsabteilungen  wurden  140  pbotograpbische 

Landscbafisbilder  aufgenommen,  die  eine  vorteilbafte  Verwendung  bei  der  Winter- 
arbeit des  Mappeurs  gestatten. 

Forschungsrelse  desDr.V.Pietschmann  inMesopotamien.  Dr.V.Pietscb- 
mann,  Kustos  am  naturbisturiscben  Hofmuseum  in  Wien,  bat  vor  zwei  Jabren  mit 

Uuterstiitzung  des  „ Wissenscbaftlichen  Orientvereines"  eine  Studienreise  in' 
crster  Linie  fiir  zoologisclie  Zwecke  nacb  Mesopotamien  unternommen.  Abgeseben 
von  einer  reicben  wissenscbaftlicben  Aiisbeute  fur  die  Zoologie  bat  Dr.  V.  Piets  cli- 
mann  aucb  iu  topograpbiscber  Ricbtung  eine  scbone  Leistung  zn  verzeicbnen.  Er 
bat  in  dem  besucbten  Gebiete  Koutenaufnabmen  ausgefûbrt  und  aucb  die  Photo- 

graphie in   den   Dienst  der  Topographie  gestellt. 
Der  k.  u.  k.  tecbniscbe  Oberoffizial  des  k.  u.  k.  Militjirgpograpbiscben  Institutes 

in  Wien,  J.  Tschamler,  dem  die  Ausarbeitung  der  topographiscben  Karte  vom 

^Wissenscbaftlicben  Orientverein  in  Wien"  iibertragen  wurde,  bat  nach  eingehender 
Diircbsicht  des  verfiigbaren  Materiales  (1400  pbotograpbische  Bilder,  mit  15.000  Pei- 
hingen,  groCe  Zabi  von  Distaiizangaben,  Hohenmessiingen  mit  dem  Aneroide  etc.) 
gefunden,  daC  Dr.  Pietschmann  sicb  der  Aufgabe  mit  groCer  Liebe  zur  Sache, 
eisernem  FleiCe  und  grofiem  Geschick  erledigt  bat  und  daC  das  disponible  Material 
nnbedingt  die  Grundlage  fiir  eine  Kaite  abgibt,  die  im  allgemeinen  im  MaCe  1:100.000 
ausgefûbrt  werdcn  konnte.  Zur  Ausfiillung  der  vorhandenen  Liicken  raiiÛten  jedocb 
etwa  vorbandene  Arbeiten   anderer  Forseher  berangezogen   werden. 

Dr.  V.  Pietschmann  beschiiftigt  sicb  mit  dem  Plane,  die  vorhandenen  Liicken 
selbst  auszufiillen  und  eine  zweite  Expédition  nach  Mesopotamien  zu  uuternehmen, 

bei  welcher  er  die  Ballonphotogrammetrie  zu  verwenden  beabsichtigt.  Herr  Haupt- 
mann  Scheimpflug  bat  den  Wunsch  geaufiert,  sicb  dieser  Expédition  anzusehlieCen 
und   tatkraftigst  mitzuwirken. 

Leider  wird  wegen  des  unerwartet  rasch  eingetretenen  Ablebeus  des  llaupt- 
mannes  Scheimpflug  die  letzte  Idée  vielleicht  in  Frage  gestellt. 
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îiiissel  1      ,     -nr-i-  ..11 
,,    ,.      >  als  Mililardelesierte, 
Beilm  J 

Die    Brijsseler    Konferenz    der  Internationalen    Kommission   fur   die 
Luftschifferkarte.  Am  26.  uud  27.  Mai  d.  J.  fand  zu  Biussel  eine  Konferenz  der 

von  Oberstleutnant  Moedebeck  gegiiindeten  luternationalea  Kaiteiikommission  statt, 

an  welcher  22  Delegierte  aus  verschiedenen  Staaten  Euiopas  teilgeuommea  habeii. 

Von   den  Mitgliedern  seien  bier  geiiannt: 

Baron  Alpbonse  Berget,  Professor   der  Geopbysik   an   der   Sorboune   uud  Leiler 
des  Ozianograpliiscben   lustitutes  in  Paris, 

Professor  Arthur  Bersou   iu   Berlin, 

Professor  Dr.  K.  Baruler  ans   Essen    fiir    den    Deutscbeu  Lufiscbifferverband, 

Rittmeister  v.   Frankeuberg  fiir   den   kais.  Aeroklub, 

Hauptmann   und  Kapitan  ].  Fahrt  Theodor  Scheimpflug, 
Oberst   Jeanne   aus  Br 

Hauptmann  Wagler   aus   Be 

Dr.  K.  Peiicker,  Kartogr.apb  aus  Wien,  als  Delegierter  des  osterreicliiscben 
Ministeriums  fiir  Kultus  und   Unterricbt. 

Es  gelang,  sich  nacbeinauder  liber  folgeude  Punkte  zu  eiuigen: 

1.  MaCstab,  2.  Eiuteilung  der  Karte  und  Abgrenzung  der  Einzelblâtter,  3.  Be- 
zeicbnung  der   Bliitter,   4.  Schreibung   der  geographiscben  Namen. 

In  einer  Festversammlung  des  Belgiscben  Aeroklubs  bielt  Professor  Berget 

einen  Vortrag  mit  Licbibildern: 

„La  Topographie  et  l'Aéronautique'' 

der  den  Clou  der  Konferenz  bildete  und  fiir  die  Verwendung  der  Ballonpboio- 

grammetrie  zvvecks  Scbaffung  einer  einbeitlicben  Luftscbifferkarte  mit  gruCer  Uber- 
zeugung  und  Wiirme   eiutrat. 

Baron  Berget  belonte  zuuâcbst  die  Notwendigkeit  der  subjektiven  Ahnlicb- 

keit  von  Karte  und  Landscbaft,  so  wie  sie  die  Pbolograpbie  vom  Luftscbifl'e  aus  biete. 
Er  ging  aber  weit  binaus  iiber  die  Fragen  um  das  Kartenbild  durtb  seinen  Hiuweis 
auf  die  Losbarkeit  des  Pioblemes  der  einbeitlichen  Aufuiibme  der  Liinder,  wie  sie 

das  Eiesenwerk  einor  einbeitlicbtn  Luftsebifierkarte  der  Erde  fordert.  Mit  groBer 

Wiirme  uud  Uberzeugungskraft  wies  der  Gelebrte  auf  diis  pliotograpbisclie  Aufnahme- 

verfahren  von  Hauptmann  Theodor  Scheimpflug  in  Wien,  hin,  durcb  dessen  Ai?ro- 
photogrammetrie  oder  Photokartograpliie  die  phutographiscbo  Ansicht  von  oben 

photomechauisch  zum  ausicbtstreuen  und  geodiitisch  orientierten  Kartenbilde  mit 

stenoautographisch  eingetragenen   Hcihenlinien  trani-foriniert  wird. 

Die  Ausfiihrungen  des  Gelehrten  wurden  melufaeb  durcb  spontané  Beifalls- 
kundgebungen  unterbrochcn  und  ain  Schliisse  der  Kedncr  wie  der  von  ibm  Gefeieite 

(Hauptmann   Tl).   Sclieinipfluf;i   begliickwiiiischt. 

Freiheit   der   Photographie    in  Ôsterreich   in  Gefahr.    Die  der  akade- 
raischeu  Intelligenz  feiiidliche  Bewegung  iu  Osterreich,  welche  trolz  eines  entspie- 
ehenden  Beschlusses  des  Reichsrates  die  Ausiibung  der  Photographie  in  Ôsterreich 

dadurch  zu  beschriinken  beab.sicbtigte,  daD  sie  ira  Verordnuiigswege  die  Photographie 

unter  die  hàndwerksmiiCigen  Gewerbe  einreiben  woUte,  bat  an  den  osterreichischen 

Ilocbscbulen  zu  einer  lebbaften  Gegenbewegung  gefiihit. 

Die  Wiener  Techniscbe  Hoclischule  nabm  die  Aktion  in  die  Uaud,  eiue  Kom- 
mission betonte  in  einem  Bericlile,  es  mliûten  die  luteressen  uud  die  erworbenen 

Rechte  der  ktinstlerischen  und  wissenschaftlicheu  Kreise,  besonders  der  Ilochschul- 
absolventen,  gewahrt  bleiben.  Die  in  der  ganzen  Welt  freie  Photographie  sei  ein 

wiclitiges  Hilfsmittel  auf  allen  Gebieten  der  wissenschaftlichen  Forschung,  der  Heii- 

kunde,  der  Kiinste,  der  Technik,  der  Industrie  und  auch  der  publizislischen  Ttttig- 
keit  geworden.  Den  llochschnlen  kijnne  es  unmiiglich  gleiebgillig  sein,  wie  sich  in 

Osterreich  dièse  Angelegenheit  eniwickeln  soll.  Das  Professorenkolleïiiuin  bcscbloÛ 

ciustiinmig,  eine  Eingabu  an  das  Ministeriuni  fiir  Kultiis  und  l'nterricht.  Das  Pro- 
fessorenkoUegium  der  Technischen  Uoclischule  in  Wien  wendet  sich  darin  beiiufs 

Sicherstellung  der  AustlUung  der  wissenscliaftlichen    und   kiinttlerisehen   Phutograpliie 
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an  die  Unierrichtsverwaltung.  Es  lieifSt  dann  in  der  Resolution;  „Es  darf  nicht  un- 
moglicb  gemacht  werden,  daB  ein  akademiscL  gebildeter  Arcliitekt  gewerbsmiiûig 
Architekturaufûabnien  macht,  daC  ein  Bauingenieur  oder  Arcliitekt  photogramme- 
trisclie  Aufualunen  ausfiihit,  daû  Persouen  mit  Hochschulbildung  berafsmâSig 
Landscbaftsaufnabinen  maclien  und  Intérieurs  pbotographiereu  uml  verwerten,  daÛ 

der  Tecbniker  einen  pimtograpbisdieu  Betiieb  eriiffuet,  daC  der  Mikroskopiker  ge- 
scbaftlicb  Mikropliotographien  und  Diapositive  oder  ein  Mascbineningeuieur  Licht- 
pausen  etc.  erzeugt.  Dies  wiirde  eiiie  starke  Scbiidigung  der  akademiscb  gebildeten 
Tecbniker  bedeuten,  weil  ja  in  Osterreich  zum  Befabigungsnacbweise  eine  mebrjàlirige 

Lebrliugs-  und  Gebilfenzeit  bel  einem  „Meister"  geLort.  Das  ProfessoreukoUegium 
ersucbt  daiier,  es  môge  ihm  aucb  Gelegenlieit  znr  Stelluugnahme  zu  der  begebrten 
Verordnung  gegeben  werden,  da  eine  solcLe  MaCnabme  in  den  Intereseenkreis  der 
Wissenscbafteii  und  der  wissenschaftlicben  Teclinik  tief  einscbneiden  wurde."  Das 
ProfessorenkoUegium  bat  weiter  bescLlossen,  aile  anderen  Hocbsebulen,  Universitaten, 
Tecbniken,  Akademien  etc.  von  dieser  Stellungnabnie  zu  verstandigen  und  deren 
Unterstutzuijg  zu  erbitten.  Infolge  dieser  Aktion  sind  zustimmende  Bescbliisse  sowobl 
der  Wiener  Hocliscliulen,  wie  der  Hocbscbuleu  aller  Kategorien  iu  den  Provinzen 
teils  bereits  eingetroffen,  teils  angekundigt,  so  daU  eine  gemeinsame  Kundgebung 
aller  Hocbsebulen  des  Reicbes  obne  Uuterscbied  der  Kategoiie  und  der  Nationali- 
tâten  dem  UnterricLtsministerium  vorliegt. 

Der  Unterriobtsminister  verspracb,  sicli  mit  aller  Kraft  dieser  fur  die  akade- 
miscben  Berufe   vitalen   Frage  anzunebmen. 

Es  ist  bereclitigte  Hoffnung  vorbanden,  daC  die  énorme  Gefabr,  welebe  die 
Freibeit    der  Photographie    in   Osterreicb   bedrobte,    nunmebr    abgewendet  wird. 

Konkurs  des  Aeroklub  von  Frankreich.    Die  siebente  Koukurs<xpositiun, 
welebe  der  fraiizosiscte  Aeroklub  organisierf,  wird  am  14.November  d.  J.  gesehlossen. 

Die  Sendungen  i?ind  vor  dem  angegebenen  Datum  uacb  Paris,  me  François  I"^''  35 zu  ricbten. 

Ein  Preis  von  500  Frcs ,  den  Herr  Jacques  Balsan  der  Jury  zur  Verfiigung 
gestellt  bat,  ist  fiir  eine  Aeropbùtograpbie  mit  Rekonstruktion  bestimuit;  es  miissen 
die  in  der  Photogiapbie,  befindiicben  Terraingegenttande  zu  einem  Lageplane  verwertet 
werden.  Ein  anderer  Preis  von  250  Frcs.,  weiters  ein  solcber  von  100  Fies,  und  zalil- 
reiebe  Medaillen  gestatten  es  der  Jury,  aucb  andere  Arten  ron  Balionpbotograpbien 
entsprecbend  zu  wurdigen. 

Die  Société  française  de  Photographie  bat  fiir  dièse  Preisbewertung 

eine  silbeme  Médaille  gestifiet;  die  angesebensten  Mitglieder  der  Sekiion  ,Laussedat" 
dieser  Gesellscbaft:  Monpillard  und  Wenz  sind  von  der  Gesellscbaft  in  die  Jury 
entsendet  worden. 

Concours  de  la  Section  Laussedat  de  la  Société  française  de  Photo- 
praphie,  Uir  welchen  wir  im  II.  Bd.,  3.  lift,  des  Archivs  iri.  222  das  Règlement 
wortliib  gebracht  haben,  i^t  endgiltig  bis  zum  30.  Juni  1912  vcr.^cbobeu  wordi  n. 
Die  fiankiertcn  Sendungen  sind  an  das  Sekretariat  der  Société  française  do 
PbotOi^rapbie,  51,  rue  de  Clichy,  Paris  mit  dem  Vernierk:  Concours  de  la 
Section   Laussedat   zu   richten. 

X.  Internationaler  Geographischer  KongreB  zu  Rom  1911,  vom  16.  bis 
22.  Okiober  d.  J.  Der  Kongrefi  wird  acbt  Sektionen  umfassen,  und   zwar  : 

1.  Matbematiscbe   Géographie, 
2.  pbysische   Géographie, 
3.  biologiscbe   Géographie, 
4.  Anthropogeograpbic  und  Ethnographie, 
5.  Wirtschaftsgeograpbie. 
6.  Lânderkunde, 

7.  Historiscbe  Géographie  und  Qeschichtê  der  Erdkunde  und  scblieûlicb 
S.  Metbodik. 

Wie  wir  biiren,    wird  bei  diesera  Kongresse    der   Professor  ftlr  pby«>scbe  tieo- 
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graphie  an  der  Sorbonne  in  Paris,  Baron  Berget.  der  bekannt  ist  diircli  seine 
Werke  iiber  die  Luftscbiffahrt  und  der  eifrig  fiir  die  Auswertung  der  Ballonpboto- 
grapbien  fUr  topograpbische,  insbesondere  geograpbiscbe  Zweclie  in  Wort  und  Scbrift 
sicb    bemiilit,   einen   Vortrag  iiber  Aeropb  otogrammetrie   balten. 

Dr.  M.  Gasser,  Dozent  der  Tecbniscbeu  Hocbschule  in  Darmstadt,  Obmann 

der  Sekt'on  j^Deutscbland"  der  Internationalen  Gesellscbaft  fiir  Pbotogrammetrie,  wird 
iiber  Stereophotogrammetrie  sprecben. 

Aucb  diirfte  der  Eifinder  des  Stereoautograpbeii,  k.  u.  k.  Oberleutnant  E.v.  Ore!, 
vom  k,  u.  k.  Reicbskriegsministerium  zu  diesem  Kongresse  delegiert  werdeii,  wodurcli 
es  ihm  moglicli  wird,  der  ebrenden  Aufforderung  der  Kongrefileitung  zu  entsprechen 
und   einen  Vortrag  iiber  seinen  Apparat  halten   zu   konnen. 

Der  Mitgliedsbeitrag  fiir  ordentlicbe  Mitglieder  betragt  25  Frcs.  Auskiinfte 
erteilt  Herr  Félix  Cardon,  Advokat,  Rom,  Via  plebiscitos. 

Wâhrend  des  Kongresses  und  im  Anscblusse  an  demselben  werden  Exkursionen 
vorgenommen. 

V.  Internationaler  LuftschifferkongreB  zu  Turin.  Vom  25.  bis  31.  Oktober 
d.  J.  fiiidet  in  Turin  der  V.  Intern  ational  e  aeronautiscbe  KongreB  statt.  Der 
KongreC  wird  von  der  standigen  internationalen  Kommission  fiir  Luftscbiffabrt  im 

Verein  mit  der  Société  d'Aviation  de  Turin  veranstîiltet.  Die  Verhaiidlungen 
umfassen  : 

Ballonwesen,  Flngwesen,  die  Vertretung  der  einzelnen  Nationen  in  der  Fé- 
dération Aérienne  Internationale  usw. 

Der  Obmann  der  Sektion  ̂ Deutschland"  der  Internationalen  Gesellscbaft  fiir 
Piiotogrammetrie,  Dr.  M.  Gasser,  der  seit  Jabren  mit  groBer  Liebe  an  der  Scbaffung 

einer  Lufiscbifferkarte  tâtig  ist,  wird  eiuen  Vortrag  iiber  das  Tbema:  Aeropboto- 
topograpbie   balten. 

Aumeldungen  zum  Kongresse  und  Anfragen  sind  zu  ricbten  an  :  Coramission 

permanente  internationale  de  l'Aéronautique.  35,  rue  François  Paris  oder  Société 
d'Aviation   de   Turin,   Galerie   nationale,   Via   Roma   28,   Turin. 

Internationale    Baufachausstellung   mit  Sonderausstellungen,    Leipzig 
1913.  Das  Protektorat  fiir  dièse  Ausstelluug  bat  Kiinig  Friedricli  August  von 
Sacbsen  iibernommen. 

Die  pliotograpbische  MeCknnst  bat  fiir  die  Arcbitektur  eine  groCe  Be- 
deutung;  die  McCbiKlanstalt  in  Berlin  und  das  mit  der.sellien  verbundene  preu- 
Ciscbe  Denkmalerarcbiv  steben   in   Deutscbland   in   ilireni   Dienste. 

Wir  zweifeln  nicbt,  dafi  die  pbotogrammetriscben  und  stcrcopbotogrannnetriseben 
Arbeiten  einen  selir  instruktiven  Teil   dieser  Ausstellung  bilden  werden. 

Literaturbericht. 

Angewandte  Photographie  in  Wissenschaft  undTechnik.  llorausgegebcn 
von  K.  W.  Wolf-Czapek  unter  Mitwirkung  von  Dr.  H.  Becker,  Berlin  (Pliysik 

tmd  Cbemie);  Professor  E.  Doterai,  Wien  (Piiotogrammetrie);  Geli.  Reg.-Hat  l'ro- 
fessor  Dr.  G.  Fritscb,  Berlin  (Anatomie  und  Antliropologie);  Direktor  F.  (ioerkc, 
Berlin  (Landerkunde);  Dr.  11.  llartung,  Dresden  (Chirurgie  unil  Patliologie); 

A.  Hnatek,  Wien  (Astronomie  und  Asiroj)' ysik);  Professor  Dr.  G.  Klenim,  Darni- 
stadt  (Minéralogie,  Géologie);  P.  KnoU,  Berlin  (Presse);  Dr.  P.  Marc,  Miinchen 

(lîibliotbekwissenschafien)  ;  Professor  Dr.  A.  Naumann,  Dresden  (Botanik);  Ober- 
leutnant H.  Nonn,  Mainz  (Kriegswissenschaften)  ;  Professor  Dr.  R.  A.  Reifi,  Lau- 

sanne (Krimiiialistik);  Professor  Dr.  H.  A.  Schmid,  Prag  (Kunatgeschiclite);  Dozent 
Dr.  M.  Seddig,  Frankfurt  a.  M.  (Iiigenieurwesen);  Professor  Dr.  R.  Sommer, 

GieUen  (Neurologie  und  Psychiatrie);     Professor   Dr.  K.  SUring,  Potsdam  (Meteoro- 
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logie  und  Ballonpbotograpbie)  ;  Professor  Dr.  B.  Wandoleck,  Dresden  (Zoologie 
und  Physiologie). 

la  vier  Teilen,  407  Seiten  sowie  159  Tafeln  mit  470  Abbildungen.  Berlin 
1911.  Drack  und  Verlag  der  Union  Deutaclie  Gesellscbaft,  Zweignieder- 

lassiingWien.  Preis  des  ganzen  Weikes  broscliiert  51. 18' — in  Leinwandband  M.  20'- — . 
Der  erste  Teil  dièses  Werkes  wurde  im  dritten  Hefte  dieser  Zeitscbrift  auf 

Seite  231   bis  233   besprocben. 
Nun  liegen  die  lestlichen  drei  Teile  ver,  so  daC  wir  beute  in  die  Lage 

koinmeu   werden,  unser   abscblieCendes  Uiteil   abzug^ben. 
Uer  zweite  Teil  ist  den  organiscben  Naturwissenscbaften  gewidmet  zntn 

Gegensatze  vom  ersten  Teile,  der  sicb  mit  der  Photogiapbie  im  Dienste  der  an- 
organiscben   Naturwissenscbaften   bescbàftigt. 

Piof.  Dr.  A.  Naiimann-Dresden  gibt  eine  ei'.scbôpfende  Darstellung  der  Photo- 

graphie f'iir  Zwecke  der  Botanik;  auf  allen  Gebieten  botanischen  Wissens  bat  sie 
in  der  Jetztzeit  Anwendung  gefunden,  teils  als  Daistellungs-,  teils  als  Forschungs- 
mittel. 

Der  Autor  bespricbt  zuerst  die  Technik  der  Photograpbie  speziell  im  Dienste 

der  Botauik,  gelit  auf  die  Bebandlung  der  Photographie  fUr  Zwecke  der  Pflanzen- 
geograpbie,  der  Systematik  und  der  Morphologie,  der  Biologie,  der  Physiologie  und 
der  Anatomie  nàher  ein,  bespricbt  die  Mikrophotograpbie  und  scblieCt  seine  Aiis- 
fiiliruugen,  indem   er  sicb  mit  der  Photographie   als  Lehrmiltel   bescbàftigt. 

Die  Gletscber  Gemswurz  und  das  Alpeiivergifimeinnicbt  auf  Tafel  11,  im 
Faibendrucke  dargestfllt,  wirken  ùberaus  naturtreu  und  geben  ein  glànzendes  Zeugnis 
dafiir  ab,  was  der  Farbendruck  zu    leisten  vermag. 

Die  Zoologie  und  Physiologie  wird  von  Prof.  Dr.  B.  Wandoleck-Dresden 
gegeben,  der  den  gliicklicben  Gedanken  batte,  gewissermafien  eine  Entwicklungs- 
ge.scbicbte  der  Photographie  in  der  Zoologie  zu  schreiben,  wodurcb  seine  Darstellung 

auCerst  anziebend  -wirkt.  Wandoleck  bescbàftigt  sicb  vorerst  mit  der  Photographie 
als  Hilfsmittel  der  Illustration,  geht  zur  Mikrophotograpbie,  danu  zur  biologiscben 
Photograpbie  iiber  und  bringt  vieles  Intéressante  liber  die  Unterwasserpbotograpbie. 
Was  uns,  die  wir  uns  mit  messender  Photographie  befassen,  besouders  inter- 
essieren  muB,  sind  die  beiden  Abschnitte  :  Cbronopbotographie  und  Pboto- 
grammetrie. 

Welcbe  Bedeutung  die  Chronophotograpliie  f'iir  die  pbysiologiscbe  Forschung 
besitzt,  wie  sie  die  Bewegungen  der  Tiere  und  Menscben  zu  aiialysieren  gestattet 
und  dem  Studium  zugiinglicb  niacbt,  zeigt  Wandoleck  an  der  Iland  der  Bespre- 
chung  der  Arbeiten  d(>s  Araerikaners  Muj'bridge,  des  franziisiscben  Pbysiologen 
Marey  und  der  neucsten  Arbeiten  von  Bull  aus  dem  Institut  Jlarey  in  Paris;  er 
weist  auf  die  VervoUstiindigung  der  Mareyscben  Werke  durcb  die  Erfindungen  vou 
Friese-Green  und  Evans,  von  Edison  und  von  Lumière,  wodurcb  der  Kino 
auf  die  beutige  tecbniscbe  Stufe  gehobcn  wurJe.  Wandoleck  bespricbt  dann  die 

Bedeutung  des  Kino  in  Verbindung  mit  dem  Mikroskope,  verwei.-;t  auf  die  mikrokine- 
matiscben  Arbeiten  von  Comandon  und  die  biologiscben  Kinematogramme  der 
Briider  Kearton. 

Auch  der  Pliotogramraetrie  widmet  der  sebr  belesene  Autor  anerkennende 
Worte.  Die  zoologiache  Systematik  und  die  vergleichende  Morphologie  hantiereu 
sebr  viel  mit  Malien  und  MaCangaben,  fiir  sie  ist  daber  die  Photogrammetrie  und 
die  Pulfrichscbe  Stereopbotogrammetrie  von  grofitem  Interesse.  Wandoleck  fiibrt 
die  in  dieser  Richtung  durchgefiibrten  Arbeiten  von  Dr.  Sa  m  ter  iiber  das  Jlessen 
toter  und  lebender  Fische  fiir  pystematiscbe  und  biologiscbe  Untersncbungcn  an, 
weist  auf  die  Arbeiten  von  Liebenau  bin,  welcher  die  Photogrammetrie  in  den 
Dienst  der  praktiscben  Zoologie,   und  zwar  in   der  Haustierzucht  gestellt  bat. 

Wunderscbijn  ausgefiihrte  und  sebr  instruktive  Tafeln  dienen  diesem  verdienst- 
vollen   Heferate  Wandolecks. 

Uber    die  Photographie    im  Dienst*    der  Anatomie    berichtet    der    Gebeimrat 
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Prof.  Dr.  G.  Fritscb  aus  Berlin.  Es  ist  wohl  einleuclitend,  daC  die  Bedeutung  dei- 
Photograpbie  fiir  das  ausgedehnte  Gebiet,  welches  die  anatomisclie  Wisseiischaft  um- 
faBt,  eine  grofie  ist,  nicht  minder  wie  in  der  Chirurgie  und  Pathologie,  welche 
von  Dr.  G.  Hartuug  in  Dresden  bearbeitet  ist,  sowie  in  der  Neurologie  uud 
Psychiatrie,  welcbe  Gebiete  Prof.  Dr.  E.  Sommer  in  GieCen  zum  Referenten 
liaben;  denn  der  medizinische  Forscher  und  der  behandelnde  Arzt  liaben  einen  emi- 
nenten  Nutzen  von  der  Photographie  gezogen  unJ  die  wissenschaftliehe  Neurologie 
und  Psychiatrie  kanu  heute  der  Photographie  als  Forschungsmittel  wohl  absolut  nicht 
entbehren. 

Aile  drei  Autoren  betoneu  den  groCen  Wert  der  stereoskopischen  Aufnalimen 

und  deren  ausgezeichnete  korperliche  Wiikung;  es  w'ud  auch  der  Kiuematograpliie 
das  Wort  geredet  uud  von  Dr.  Hartung  die  Eôntgenphotographie  als  der  wichtigste 
Teil  der  mediziuischen  Photographie  gescbildeit.  Fiir  den  Photogrammeter  ist  es 
wohl  von  Interesse  zu  erfahreu,  daû  auch  die  Eôntgenphotographie  fiir  Lage- 
bestimmung  verwertet  wurde,  wodurch  es  also  auch  eine  Art  Eontgenphotogram- 
metrie  gibt,  welche  mit  Nutzen   praktisch  gelibt  wirâ. 

Prof.  Dr.  Sommer  befaBt  sich  in  einem  eigenen  Abschuitte  mit  der  „messeu- 

den  Photographie",  wobei  MaCstabe  (Langen-  und  Querstab)  mit  sehr  deutlicher 
Lângenteilung,  welche  bei  morphologischeu  Messuugen  benutzt  werden,  roitphoto- 
graphiert  werden  und  dadurch  die  Moglichkeit  besteht,  auf  die  dritte  Dimension 
einen  SchluC  ziehen  zu  kônnen.  Auch  ein  sogenanutes  Netzplauimeter  lii;dct  Ver- 
wendung,  ein  Netz  von  vertikalen  und  horizontalen  Fiideu  in  bestimmteu  Abstiiuden 

auf  einem  Eahmen  angebracht,  welches  MaBsj-steni  als  Hintergruud  dicht  an  deu 
Kiirper  des  Darzustellendeu   angebracht  und   mitphotoginphiert  wird. 

Uberall  in  der  "Wissenschaft,  wo  MaBe  gebraucht  werden,  sucht  man  uach  Be- 
helfen  uud  ist  bemiiht,  eine  bequeme  Messung  an  der  Photographie  maehen  zu  kiinnen, 
die  zu  den  gewiinschten  Dimeusiouen  fiihrt. 

Der  dritte  Teil  des  Wolf-Czapekschen  Werkes  fiihit  den  Untertitel  :  Die 
Photographie  im  Dienste  der  Technik. 

Das  Référât  iiber  Photogrammetrie  wurde  von  dem  Eezeusenteu  bearbeitet. 
Es  werden  die  Prinzipien  der  Photogratnmetrie  uud  Stereophotogrammetrie 
nebst  den  grundlegenden  Formeln  fiir  die  TViiikel-,  Distanz-  und  Hohenmessung 
entwiekelt;  die  photo-  und  stereophotogrammetrischen  Instrumente  werden  in  ilirer 
Einrichtung  und  ihrem  GeLrauche  gescliildert.  Der  Universal-Photolheodolit  von 
Prof.  Schell  wird  als  Vertreter  der  altercn  pliotogrammetrisclieii  Instrumente  gc- 
braclit,  wahrend  der  ueueste  Phototheodolit  von  Pulfrich  fiir  die  Zwerke  der  pliotu- 
gramraetrischen  Stereoaufuahmen  zur  eingehenden  Beschreibung  gelangt.  Weiters 
werden  die  Vor-  und  Naehteile  der  alten  Photogrammetrie  und  der  Stereophoto- 

grammetrie  in   streng  objektiver  Weise  behaudelt. 

Die  Anwendungsgebiete  der  photograpliischeu  MeCkunst  kommcn  zur  Be- 
sprechung;  Die  Terrainaufuahme  fiir  Ingenieurzwecke,  die  Tojiogrîipliie  ini  Dienste 
der  Militàraufnahme,  die  Metiorologie,  die  Marine,  dit;  Astronomie,  die  Géographie, 
die  Denkmalpflege  usw.  Der  Ballonphotograminetrie  wird  das  Wort  geredet  uud  die 
verdienstvollen   Arbeilen   von   Scheinipflug,   Tliiele  usw.  gewiirdigt. 

Der  Stereoautograph  des  k.  u.  k.  Oberleulnants  E.  von  Orel  wird  aïs  ein  er- 
wiinschtes  Hilfsmitlel  in  der  Stereophotogrammetrie  begriiBt,  da  er  im  hohen  MaBe 

entlastend  wirkt  uud  eine  automatische  Lage-  und  llohenbestiinmung  nebst  Schichten- 
fiihrung  zu   erledigen   gestattet. 

Auf  11  Tafeln  werden  durch  19  Figuren  die  im  Texte  gegebenen  theoretischen  Aus- 
fiihrungen  beleuchtet.  Besonders  hervorgehoben  zu  werden  veidienen  wohl  die  im 
Bilde  dargestellten  Pliine  des  rnssisclien  .Stnatsrates  Ingénieurs  K.  Thiele,  welche 
dieser  fiir  den  Bau  der  Transversalbahn  im  Kaukasus  durcligefUhrt  liât,  die  Proben 

der  Scheimpfliigschen  Arbeiten  mit  seinem  Plioiop<'rsp(kt<)graphen,  die  Abbildungen 
fUr  die  pLotogrammetrische  Aufnahme  eiues  Baudenkmules  und  das  Panorama  nebkt 
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dem  Scliicliteiiplane  des  Oitlergebietes,  welcU  letzterer  mit  dem  Stereoautographen 
von   E.  Von  Orel  hergestellt  wurde. 

Prof.  Dr,  R.  Siiring  voin  meteorologischen  Institute  in  Potsdam  liât  das  nachste 
Rfferat  iiber  Ballonpliotograpliie   vcrfaCt. 

Er  gibt  eine  kurze  Eiitwicklung  der  BallonphotograpLie,  spricht  iiber  die 
Technik  der  Aufnahmen,  gebt  an  die  Bebandlung  der  Apparate  und  Objektive  iiber, 
bfschaftigt  sicb  mit  farbigen  Aufnalimeu,  dann  mit  Stereos-kopaufnabmen  ans  dem  Ballon, 
wendet  aicb  dfr  pbotograpbiscben  Orientieruug  zu  und  widmet  einen  letzten  Ab- 
scbnitt  der  Photogrammetrie.  Hier  wird  auf  die  Avbeiten  von  Prof.  Finster- 

walder  in  Miinclien,  Tliiele  in  Moi-kau,  Hauptmann  Scbeimpflug  in  Wien  und 
Ranza  in  Rom   bingewiesi'n. 

Uber  die  Pbotograpliie  in  ibrer  Bedeutung  fiir  die  Kriegswissenschaften 
wird  vom  Oberleutnant  H.  Nonn  in   Mainz  ein  griindlicbes  Referai  erstattet. 

Die  Verwendung  der  Pbotograpliie  in  der  Ballistik  zu  dem  Zwecke,  um  das 
Bild  des  fliegenden  Gescbosses  zu  fixieren,  die  Babn  desselben  zu  bestimmen,  um 
ferner  die  um  das  fliegende  GescboG  verursacbte  Luftbeweguug  zu  studieren  iisw. 
fiibrte  zu  bocbst  interessanteu  Arbeiten,  die  im  Atsenale  von  Woolwicb,  dann  von  Mare  y, 
Anscbiiîz,  Macli  und  Salcber,  Boys,  Cranz,  Neesen  u.  a.  ausgefûbrt  worden 
sind.  Der  ballistiscbe  Kiuematograpb  von  Prof.  Cranz,  sowie  die  geistreicbe  Appa- 
ratur,  welcbe  Gebeimrat  Neesen  fiir  die  Bestimmung  der  cliarakterististben  Grofien 
der  Flugbabnen  auf  pbotograpbiscbem  Wege  angegeben  bat,  werdeu  in  ibrer  Eiii- 
ricbtung  und   Funktion  gescbildert. 

Der  Autor  zeigt,  in  welcber  Weise  die  elektriscbe  Momentphotographie  dem 

"Waifenkanstrukteur  dienstbar  wird  und  ibm  konstruktive  Mangel  der  Waffen  nacb- 
zuweisen  gestattet;  er  scbildert  die  Verwendung  der  Pliotograpbie  fiir  die  Bestimmung 
der  Abweicbungen,  die  bei  Gescboûwirkungeu  am  Ziele  auitreten.  Oberleutnant 
Nonn  bespricbt  dann  die  Pbotograpbie  fiir  den  Nacbricbtendieust  und  die  Aufklarung, 
wobei  er  etwas  niiber  auf  die  Brieftaubenpbotograpbie  von  Dr.  Neubronner,  die 
Ballonpbotograpbie  und  die  Rakcte  mit  pliotograpbiscbem  Apparate  eingeht.  Der 
Raketenapparat  des  Ingénieurs  Maul  in  Dresden,  der  pbot'jgrapbiscbe  Gelàndeauf- 
nabmen  aus  einer  bedeutenden  Hôbe  (bis  500  m)  in  bestimmter  Ricbtung  auszu- 
fiibren   gestattet,   erregt  besonderts   Interesse   aucb   des  Pliotogrammeters. 

Was  der  Autor  iiber  die  verschiedenen  Hilfsmittel,  pbotograpbiscbe  Aufnabmen 
fiir  Vermessungszwecke  zu  macben,  sagt,  wobei  Luitfabrzeuge  verscbiedeiier  Art  in 
Funktion  treten  konnen,  ist  vom   pbotogranimetriscben  Standpunkte   zutreôeud. 

Das  mit  grofier  Sacbkenntnis  verfaûte  Referai  iiber  Kriegstecbnik  von  Ober- 
leutnant Nonn  wird   man   stets  mit  grofier  Befriedigung  lesen. 

Das  Ingenieurwesen  und  Industrie  fand  durcb  den  Privatdozenten  Doktor 
M.  Seddig  in   Frankfurt   a.  M.   einen  gewandten  Bearbeiter. 

Der  Autor  bringt  zuerst  allgemeines  iiber  die  Aufnabmetccbnik,  wendet  sicb 
zu  den  illustiativeii  Auwedungen  der  gewijbnlicben  Metboden,  spriclit  iiber  die  An- 
wendungen  der  Pbotograpbie  zu  Registrierungen  und  Untersucbungen  und  bebandelt 
die  Pbotograpbiie  als  Mittel  fiir  tecbuiscbe  Leistungen,  wobei  die  pbotomechaniscben 
Druckverfabren,  die  Verwendung  der  Pliotograpbie  in  der  Weberei  (Szcepaniks 
Ertindungen)  nnd  zu  plastisclien  Nacbbildungen,  die  Fernpbotograpbie  und  die  Phono- 
grapbie   eingehender   besprocben  werden. 

Auf  13  Tafelu  weiden  in  durcbgehends  gelungenen  Abbildungen  die  text- 
licben  Erliiuteruugeu  unterstiitzt. 

Den  ScbluC  des  III.  Telles  bildet  ein  Anfsatz  des  Leiters  der  lUustrations- 

zeutrale  August  Scberl,  G.  m.  b.  II,  in  Berlin,  Paul  Knoll,  der  iiber  die  Pboto- 
grapbie in  der  Presse  bericbtet. 

Mit  Rccbt  beginnt  er  mit  dem  Satze  :  Die  gesamte  internationale  illuslrierte 
Presse  der  Neuzeit,  soweit  sie  nicbt  rein  kuustleriscbe  Zwecke  vorfolgt,  ist  im 
wesentlicben  auf  der  Pbotograpbie  aufgebaut.  Er  scbildert  sebr  lebendig  die  Auf- 
gaben  des  Preûpbotograpben,   zeigt,  wie  der  Pbotograpli  die  Bediirfnisse  der  Presse 
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befiiedigen  kann;  behandelt  das  Arbeitsmaterial  des  PieCpliotographeii,  spiicbt  uber 
die  Organisation  der  PreCpbotographie  und  driickt  in  einer  Scbluûbetracbtug  aus, 
was   die  Presse  von   der  Photographie   nocb   erwartet. 

Der  IV.  Teil  dièses  Werkes  ist  der  Photographie  im  Dienste  sozialer 

Aufgaben  gewidmet. 
Mit  beredten  Worten  schildert  Direktor  F.  Goerke,  wie  die  Photographie  wie 

fur  so  viele  andere  Wissenschaften  auch  fur  die  Lànderkunde  die  treuesten  und 

unentbehrlichsten  Urkunden  liefert.  Indem  er  auf  die  Bedeutung  der  Ballonaufuahmen 

im  Dienste  der  Lànderkunde  zu  sprechen  kommt,  welche  eine  Reihe  von  geogra- 
phischen  Frageu  zu  loseu  baben  werden,  kommt  Goerke  auf  das  Gebiet  der  Photo- 
grammetrie,  deren  Wert  er  aiiCerordentlicb  klar  beleuchtet.  Fur  den  Forschungs- 
reisenden  ist  die  Verwendung  des  Mefibildverfahrens  von  immer  steigender  Wichtig- 
keit,  sei  es  zur  topographischen  Aufnabme  unbekannter  Gegenden,  sei  es  fiir  die 

Ausmessung  von  Ausgrabungen.  Das  Mefibildverfabreii  scbaÔ't  nicbt  nur  Illustrationen, 
sondern  Dokumente,  aus  welehen  nicbt  nur  die  richtige  Zeichnuug  der  Landscbafr, 
sondern  auch  die  genaue  Aufzeichnung  der  Baudenkmaler  gewonnen  wird. 

Es  ist  eiu  Vergniigen  zu  lesen,  wie  der  Autor  in  uberzeugender  Weise  der 

Photographie  fiir  Zwecke  der  Heimalkunde,  des  Heimatschutzes  und  der  Trachten- 
kunde  das  Wort  spricht  und  mit  welcher  Warme  er  die  Bedeutung  der  Idée  ver- 
tritt,  ein  geordnetes  Archiv  an  ProjektionsbiUiern  aus  allen  Gebieten  des  Wissens 
unter  staatlicbem  Scbutze  den  nachkommeuden  Generationen  als  Fundgrube  zu  iiber- 
lassen,   aus   denen   die  Wissenschaft  vergessene  Schâtze  beben   konnte. 

Nocb  ein  zweites  Keferat  bat  der  bekannte  Berliner  Fovscber,  Gebeimrat  Prof. 

Dr.  G.  Fritsch  fiir  das  Wolf-Czapekscbe  Sammelwerk  verfaCt,  namlicb  ein  solches 
tiber  Anthropologie,  zu  welcbem  er  wobl  der  berufenste  Fachmann  ist.  Er  eagf, 
die  Disziplinen  antbropologische  Pliotographie  und  pbotograpbit-cbo  Anthropologie 
sind  zwei  ebenbiirtige  Schwestern,  iiinig  verbuuden  und  erfreueu  sich  der  in  gc- 
meinsamer  Arbeit  errungenen  schonen  Erfolge.  Die  Photographie  schiittet  ihr  Fiill- 
horn  ihrer  Gaben  liebevoll  auf  aile  drei  Scbwesterdiszipliiien,  die  Anthropologie  im 
engeren  Sinne,  Ethnographie  und  Urgesobicbte  in  unparteiiscbcr  Weise  aus.  Uberall 
liefert  sie  die  vorber  so  scbmerzlicb  vermifiten  Dokumente,  deren  Priifuiig  jedem 
Zweifler  freisteht,  erraoglicbt  die  AusfUhrungen  von  Messungen,  welcbe  die  Hiicbtige 
Zeit  sonst  sicher  nicbt  batte  gestattet  auszufiibren  und  verewigt  Daten,  deren  Be- 

deutung der  Forscher  an  Ort  und  Stelle  vielleicbt  selbst  nocb  nicbt  erkanut  hiitte. 
Auch  in  diesem  Referate  kommt  die  messende  Photographie  zur  verdientcn 

Wiirdigung. 
Die  Materie  Kriminalistik  bat  die  bekannte  Autoritiit  auf  diesem  Gebiete 

Prof.  Dr.  11.  A.  Reiss  in  Lausanne  bearbeitet  und  wie  zu  orwarteu  war,  gibt  dièse 
AbbancHung  ein  auûerst  anscbauliches  und  vollstândiges  Bild  der  Auwendung  der 
Photographie  zu  gerichtlichen   und   polizeilichen   Zwecken. 

lu  dem  Abscbnitte  „Die  Photographie  auf  dem  Tatorte"  bescliâftigt  sieb 
Reiss  mit  der  in  den  letzten  Jahren  von  A.  Bertillou  in  Paris  herangezogeneii 

Photogrammetrie  fiir  gerichtlicb-phofographische  Zweckr,  die  sogenannte  ,nietrisclie 

Photographie",  fiir  welche  auch  Bertillon  dii-  erforderliclio  Api)aratur  ange- 
geben  bat,  wobei  iusbesondere  ein  spezicll  fiir  dièse  Aufuabmen  erforderlicber  Objtktiv- 
satz  von  Lacour  berechnet  wurde.  Die  mobilen  Hrigadcn  der  franziisiscben  Sûreté 
générale  arbeiten  mit  diesen  Apparaten,  welclie  bereits  lieute  bci  deu  meisten 
Polizeiinstituten  der  europiiiBchen  Staaten  mit  Erfolg  in  Vcrwcndung  stehen,  wie  es 

die   „Dresdner  photographiscbe   AuBstellung   190'J"   so  gliinzend   bebnichlct   liât. 
In  Deutschland  wurde  das  Fabrikations-  und  Vertriebsrecbt  der  metrischen 

Apparate  des  Systems  Bertillon  der  B^irma  H.  Ernemann,  A. -G.,  in  Gorliiz  iiber- 
tragen. 

AUo  Fragen,  bei  welehen  die  Photographie  bei  gerichtlichen  und  polizeilichen 

Verfahren  rerwendet  worden  ist,  kommen  zur  objekiiv-kritischen  Darstelbing,  welche 
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utn  Bo  mehr  eine  Bedeutung  gewinnt,  als  der  Autor  Beifpiele  beranzieht,  bei  welchen 
er  selbst  interveniert  bat. 

Die  LektUre  dièses  sebr  flott  geschriebenen  Berichtes  scbafFt  ein  wahres  Ver- 

gnugen. 
Fur  die  Photographie  im  Dienste  des  Bibliotbekswesens  erstattet  Dr.  Paul 

Marc  in  Miincben  eiu  Referai.  Daû  man  bei  der  Photographie  von  Handscbriften, 
Biichern,  Urkunden,Miniaturen  usw.  eine  Fulle  dankbaren  Materials  besitzt,  liegt  auf  der 
Hand  und  der  Autor  zeigt  in  seiner  sebr  grUndlicben  und  gewissenhaften  Arbeit, 
was  schon   auf  diesem   Gebiete  geleistet  wurde. 

Was  die  Kunstgeschichte  anbelangt,  welche  Prof.  Dr.  H.  Scbmid  in  Prag 
zum  Verfasser  bat,  so  lesen  wir  als  ersten  Absatz  des  Référâtes  :  „Die  moderne 
Richtung  der  Kunstwissenscbaft  ist  ohne  die  Photographie  undenkbar,  und  zwar  in 
doppeltem  Sinne:  Es  ist  ohne  dies  Hilfsmittel  einmal  unmoglich,  die  Ergebnisse  zu 
erzielen,  auf  die  die  heutige  Génération  in  erster  Linie  ausgeht,  und  zweitens  un- 
rnoo-lich,  dièse  Resultate  einer  groCeren  Zabi  von  Personen  in  wissenscbaftlichen  Ab- 

handlungen   oder  im   Hôr.«aal   mitzuteilen."' 
Der  Autor  gedenkt  an  mehreren  Stelleu  seines  Berichtes  der  Bedeutung,  welche 

die  messende  Photographie  fiir  den  Kunsthistoriker  besitzt. 

Bei  genauer  Analyse  der  vier  ïeile  des  Wolf-Czapekscben  Sammelwerkes 

wird  man  finden,  daC  die  „messende  Photographie",  die  „photographische 
Meûkunst",  weitverzweigt  auftrilt  uud  dafi  sie  nabezu  bei  allen  vier  Gruppen  der 
im  vorliegenden  Werke  erscbeinenden  Wissenschaften  in  groCerer  oder  geringerer 
Ausdebnung  zur  Verwendung  gelangt. 

Fiir  deu  Phot ogrammeter  ist  daher  dièses  "Werk,  das  in  einzig  dastehender 
"Weise,  in  planmâCiger  Zusammenfassung  die  Anwendung  der  Photograpbie  in  Wisstn- 
schaft  und  Tethnik  bietet,  von  der  grbûten  Bedeutung  und  wird  gewiC  einen  bevor- 
zugten   Plalz  in   seiner  Biblioihek   einnebmen. 

Zum  Schlusse  einige  Worte  iiber   das  Gesamtwerk. 
Der  Autor,  der  durch  eigene  unerfreulicbe  Erfahrungen  schmerzlich  die  Liitke 

empfand,  die  beim  auBerordentlich  mUhsamen  Aufsucben  uud  Verfolgen  der  Literatur 
wohl  jeder  Forscher,  jeder  in  der  photographischen  luduslrie  weitersirebende  Fach- 
mann  feststellen  muC,  erkannte,  daC  ein  Werk  in  der  deutscben  Literatur  mangelt, 
das  dem  einzelnen  die  Miihe  abnehmen  soll,  die  einzelnen  Steine  zu  jedem  Weiter- 
bau  auf  photographischem   Gebiete   wieder  aufs  Neue   selbst  saramelu   zu   miissen. 

Das  Ziel,  das  sich  der  Autor  von  vornberein  fiir  sein  Werk  gesteckt  bat,  war 
ein  genau  prâzisiertes;  sein  Werk  sollte  eine  Darstellung  der  Aufgabeu,  Hilfsmittel 
und  Leistungen  der  Photographie  als  Mittel  der  Registrierung,  der  Illustration,  der 
Forschung  und  des  Unterrichtes  geben,  aber  in  richtiger  Au-^dehnung.  Die  Arbeit 
konnte  unmoglich  von  einem  einzelnen  bewalligt  werden  ;  dies  war  im  Jahre  18S1 

moglich,  wo  Stein  sein  zusammenfassendes  Werk  iiber  die  Photographie  in  wissen- 
schaftlicher  Forschung  schrieb,  beute  aber  bei  der  enormen  Ausdebnung  aller  Wisseus- 
zweige  ware  es  wohl  ein  sehr  gewagtes  Beginnen,  an  eine  seiche  Arbeit  zu 
schreiten. 

Wolf-Czapek  dachte  vom  Anbeginn  an  eine  Teilung  der  Arbeit,  und  zwar 
in  der  Art,  daû  nach  einem  von  groÛen  Gesichtspunkten  ausgchenden  eiuheitlicheu 
Plane  die  Arbeit  an  eine  griiCere  Zabi  von  Spezialisten  verteilt  werde,  und  zwar 
nicht  an  Vertreter  des  Gebictes  der  photographischen  Wissenscliaft,  sondern  an  seiche 
der  einzelnen,  die  Photographie  praktisch  verwendenden  Wissensgebiete. 

Dièse  gliickliche  Idée  zeigt  in  dem  vorliegenden  epocbalen  Werke  ihren  besteu 
Erfolg. 

Nur  dadurcb,  das  Wolf-Czapek  bei  der  groBen  internationaleu  photo- 
graphischen Ausstellung  Dresden  1909  in  so  intensivem  Maûe  mitarbeitete, 

jedes  Ausstellungsstiick    als  Leiter  zweier  Gruppen  kaunte,    durch    die  Mitarbeit  am 
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Kataloge  in  enge  Fulilung  mit  dem  Materiale  und  den  Bearbeitera  trat,  war  ûber- 
haupt  die  Eealisierung  der  voigefaûten   Idée  moglich. 

Welche  Titanenarbeit  Wolf-Czapek  in  der  kurzen  Zeit  von  l^/a  Jahreu 
geleistet  liât,  vermag  wolil  nur  jener  zu  ermessen,  der  eine  groBere  Anzabl  von 

Autoren  zu  einer  umfangreicben  Ai-beit  vereint  und  uebeu  einer  Unzabl  von 
Schwierigkeiten   aucb   Kompetenzkonflikte   usw.   zu   scblicbten   batte. 

Das  Illustrationsmaterial  ist  duicbaus  mustergiltig;  die  Heranziebung  von  stereo- 
skopiscben   Bildern   ist   sebr  glucklicb   und  wird  gewiC   freudig  begriiCt. 

Die  Literaturangaben,  die  Anmerkungen  in  Fufinoten  werden  sieherlicb  m.t 
Dank  quittiert. 

Heir  Wolf-Czapek  mit  seinem  Stabe  von  Jlitarbeitern,  welcbe  treu  zur 
Fahne  gehalten,  bat  ein  Werk  ûber 

Angewandte  Photograpbie  in  Wissenscbaft  und  Technik 
gegcbaffen,  auf  wekbes  die  deutscbe  Literatur  stolz  sein  kann,   und  das  entscbieden 
die  WUrdigung  verdienen   wiirde,   in   aile  Kulturspracben   iibersetzt  zu   werden. 

Neben  dem  Autor  kann  aucb  der  riibrige  Verlag  sicb  des  scbonen  Werkes 
freuen,  welcbe  beide  zweifellos  zu  ibrer  verdienstvollen  Leistung  berzlich  zu 
begluckwunscben  sind.  D. 

Die  stereophotogrammetrischen  Instrumente   der    Firma  Cari  Zeiss 

in  Jena.  Von  Ingénieur  Dr.  Tb.  I>okulil,  l'rivatdozent  und  Aijunkt  an  der  k.  k. 
Tecbniscbeu  Hocbscbule  in  Wien.  —  Separatabdruck  aus  der  Facbzeitscbritt  „l>er 

Meclianiker".  Berlin  1909.  Administration  der  Facbzeitscbrift  „Der  Mecbaniker", 
Verlag  F.  und  M.  Harrwitz.   Preis   M.  1-80. 

Nach  einer  Eiuleitung,  in  welcber  das  Weseu  der  Pbotogranimetrie  und  der 
Stereopbotogrammetrie  auseinaodergesetzt  wird,  werden  die  Stereopbototbeodolite 
von  Dr.  Pulfricb  eingebeud    in  ilirer  Einricbtung   und  Wirkungsweise  besebrieben. 

Vorerst  kommt  der  Feld-Stereopbototbeodolit  mit  dem  Hilfsinstvunien- 
tarium,  zu  dem  die  Distanzlalte  und  die  drei  Zentrierstative  gelioren,  zui-  Beband- 
lung,  worauf  auf  die  Stand-Piiototbeodolite  und  ihre  Verwendunj;  auf  Scbiffen 
eingegangen  wird.  In  den  beigegebenen  Figuren  ist  die  Art  der  Jlontierung  der 

A])parate  zuerst  auf  S.  M.  St;hiff  ,.Hyane",  dann  in  volleudeter  Form  auf  S.  M. 
Schiff  „Planet"  und  scblieClicb  aucb  jene  der  beiden  In-trumente  ergicbtlicb,  welcbe 

an  Bord  S.  M.  Scbift'  „Move"  und  dem  russiscben  Scliulscbiffe  „Wernij"  zur  Vcr- 
wendung  gelangten.  Aucb  die  Apparate,  welcbe  von  der  osterreicbiscbe  Marine  auf  dem 

ScbieCplatze  ,,Sacc()rgiana"  bei  Pola  zu  stereopbotogrammetriscben  Portéeermittlung 
der  Gescbiitze  benutzt  wurdeu,  werden  besprochen. 

Nun  gebt  der  Autor  zu  deu  Stereokomparatoren  iiber.  Xacb  eiuer  kurzen 
tbeoretiscben  Erorteruug,  welche  zeigt,  wie  die  mit  einem  Stereopliototheodolite  ge- 
wonnenen  Aufnabmen  ansgewertet  werden,  um  sie  zur  Uicbtangs-,  Distanz-  und 
Hohenbestimraung  zu  verwenden,  bescbaftigt  sicb  der  Autor  mit  der  Erlauternng  des 
Prinzipes  des  Stereokomparators.  Die  hiezu  verweudeteu  Figuren  hind  sebr  klar 
und  anscbaulicb.  Die  Entwicklung  in  der  Koustruktion  der  Stereokomparatoren  wird 
ausfiihrlich  dargestellt  ;  die  urspriinglicbe  Form  des  Stereokomparators,  dann  eine 

Modifikation  desselben,  weiter  der  Stereokomparator  fiir  die  Ausmessung  von  Kiisten- 
aufnabmen,  die  vom  Scbiffe  aus  aufgenoranien  wurden,  dann  die  neuere  Konstruk- 
tionstype  D,  welcbe  sicb  insbesondere  fiir  Eisenbabnvorarbeiten  und  in  den  Kolonicn, 

fiir  Manoveraufnabmen  und  fiir  Kriegszwecke  eignet,  werden  in  gelnngenon  Ab- 
bildungen  mit  einer  guten  Bescbreibuug  dem  Léser  vorgofiibrt  und  scbliefilicli  das 
Blinkmikroskop   in  seiner  Einricbtung  und  seinem  Gebraucbe  bebandelt. 

Dr.  Dokulil  bat  sicb  durch  seine  Zusammenfassnng  aller  bis  1909  von  der 

Firma  Cari  Zeiss  in  Jena  fiir  Zwecke  der  Stereopbotogrammetrie  konstruipricn  In- 
strumente ein  Verdienst  erworben,  wofijr  ibm  nicbt  nnr  die  Léser  der  Facbzeit- 

aclirift  ,Der  Mecbaniker",  sondern  aucli  jene,  welche  den  Sonderabdruck  crwerbcn, 
(lankbar  sein  werden. 



INTERNATIONALES  AKCHIV  FUR  PHUTOliRAilMETBlE  305 

Rundschau   fiir  Stereophotogrammetrie   (von   S.  Truck   beransgegeben) 
brachte   iiaclisteliendc   Artikel  : 

Nr.  4,  Juli:    „Einriclituii<?    dea  Feldpliototlieodoliten    und    dessen  Verwendung 

bei   Stereoaufnabinen   fur  Ingenienrzwecke"   von   S.  Truck. 
Nr.  6,  September  :  Scblufi  des  vorstebendeu  Aufsatzes. 
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Vereinsnachrichten. 

Satzungen  der  Internationalen  Gesellschaft  fur  Photogrammetrie. 

I.  Zweck  der  Gesellschaft. 

§  1.  Die  Internationale  Gesellschaft  fur  Photogrammetrie.  deren  Sitz  in  Wien  ist,  bat 
den  Zweck,  die  Théorie  und  Praxis  der  Photogrammetrie  zu  pQegen,  ihre  Vervollkommnung 
und  Verbreitung  zu  fôrdern  und  zu  ihrer  Anwendung  in  versehiedenen  Wissenszweigen 
beizutragen. 

II.  Mittel  zur  Erreichung  des  Zweckes. 

§  2.  aj  Internationale  Kongresse  mit  Abhaltung  von  Vortrâgen  und  fachlichen  Erôr- 
terungen. 

b)  Schaffung  von  Sektionen  in  den  Kulturstaaten. 
cj  Herausgabe  einer  internationalen  Faehzeitschrift. 

III.  Mitglieder  der  Gesellschaft,  ihre  Rechte  und  Pflichten. 
§  3.  Mitglieder  der  Internationalen  Gesellschaft  fur  Photogrammetrie  sind: 

aJ  Die  von  der  Gesellschaft  ins  Leben  gerufenen  Sektionen. 
hj  Einzelmitglieder,    die  einer  Sektion    nioht  angehôren.     Doch    werden  Einzelmitglieder 

nur  dann  Mitglieder    der  Gesellschaft.    wenn    in  ihrem  Staatsgebiete  die  im  §  6  vor- 
geschriebene  Anzahl  von  Slitgliedern  nieht  vorhanden  ist. 
§  4.  Jede  Sektion  bUdet  in  rechtlieher  Beziehung  eine  nur  in  ihrem  Bestande  von 

der  Internationalen  Gesellschaft  fur  Photogrammetrie  abhângige.  im  ûbrigen  jedoch  selb- 
stàndige  Kôrpersehaft  und  hat  der  Gesellschaft  gegenûber  nur  die  in  gg  5  und  8  bezeich- 
neten  Verpflichtungen.  Das  Geltungsgebiet  jeder  einzelnen  Sektion  der  Internationalen  Ge- 

sellschaft fur  Photogrammetrie  und  der  Kreis  ihrer  Mitglieder  beschrânkt  sich  auf  das 
Gebiet  eines  Staates  unbeschadet  der  Bestimmungen  des  §  5,  Absatz  3. 

§  ô.  Jede  Sektion  besitzt  eigene.  von  der  Regierung  ihres  Staates  genehmigte  Satzun- 
gen, welche  den  Hauptsatzungen  der  Internationalen  Gesellschaft  fiir  Photogrammetrie  ent- 

sprechen  und  vom  Hauptvorstand  dieser  Gesellschaft  genehmigt  sein  mûssen. 
Die  Sektionen  der  Internationalen  Gesellschaft  fur  Photogrammetrie  dùrfen  nur  dann 

Mitglieder,  deren  Wohnsitz  sich  in  anderen  Staatsgebieten  befindet,  aufnehmen,  wenu  in 
derem  Lande  keine  Sektion  besteht. 

Dièse  Bestimmung  hat  keine  Geltung  fiir  die  Ernennung  von  Ehrenmitgliedern  und 
korrespondierenden  Mitgliedern. 

§  6.  Zur  Griindung  einer  Sektion  sind  mindestens  zehn  Mitglieder  erforderlich. 
g  7.  Die  Mitglieder  baben  das  Recht,  an  allen  Veranstaltuns;en  der  Internationalen 

Gesellschaft  fiir  Photogrammetrie  teilzunehmen  und  beziehen  das  Vereinsorgan  zu  dem  vom 
Ilauptvorstande  mit  dem  Verleger  vereinbarten  Preise. 

Sj  S.  Sektionen  und  Einzelmitglieder  sind  verpflichtet,  ihre  Mitgliedsbeitrâge  an  den 
Hauptvorstand  abzuliefern.  Der  Jahresbeitrag  wird  durch  den  KongreB  bestimmt.  Bis  zur 
Bestimmuns  dièses  Jahresbeitrages  durch  den  ersten  KongreB  hat  jede  Sektion  pro  Mitglied 
einen  Jahresbeitrag  von  2  Kronen  an  die  Kassa  des  Hauptvorstandes  abzufûhren.  Fur 
Einzelmitglieder  betrâgt  dieser  Jahresbeitrag  bis  zum  ersten  Kongreli  6  Kronen 

IV.  Erlôschen  der  Mitgliedschaft. 

§  9.  Das  Ausscheiden  von  Sektionen  erfolgt  durch  ihre  Auflûsung,  beziehungaweise 
durch  eine  seitens  dieser  Sektion  abgegebene  Austritlserklârung    oder  durch  AusschlieBung. 

Das  Ausscheiden  von  Einzelmitgliedern  trilt  bei  Verlust  der  bûrgerliehen  lîeobte. 
ferner  im  Falle  einer  Austrittserkiârung  oder  durch  AusschlieBung  ein. 

Dièse  kann  nur  auf  Antrag  des  Hauptvorstandes  vom  Kongresse  iiber  Sektionen  oder 
Einzelmitglieder  ausgesprochen  werden,  welche  beharrlich  gegen  dio  Intéressée  der  Inter- 

nationalen Gesellschaft  fur  Photogrammetrie  verstoBen  oder  trotz  zweimaliger  Mahnung  mit 
dem  Mitgliedsbeitrag  im  Rijckstande  bleiben. 

Ûber  die  AusschlieCung  von  Mitgliedern  der  einzelnen  Sektionen  beschlielien  dièse 
nach  den  Bestimmungen  ihrer  Salzuni;en.  Ein  von  einer  Sektion  ausgescliloasenes  Mitglied 
kann  weder  von  einer  anderen  Sektion,    noch    von    der  Gesellschaft  aufgenomnicn  werden. 

§  10.  Austretende  oder  ausgeschloasene  Mitglieder  haben  keincriei  Anspruch  auf  das 
Eigentum  der  Gesellschaft. 

V.  Geschâftsordnung. 

§  11.  Die  geschâftiichen  Ângelcgenbeiten  werden  durch  deu  Uauptvorstaud  und  durch 
den  EongreC  besorgt 

§  12.  Das  Vcreiusjabr  (àllt  mit  dem  Kalendorjahre  (gregorianiacber  Zeitrcchnung) 
zusammeu. 
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VI.  Versammlungen. 

§  13.  Die  Versammlungen  der  GeaoUgchaft  finden  in  Form  von  internationalen  Kon- 
gressen  statt. 

Auf  jedem  Kongresse  wird  Zeit  und  Ort  des  nâchstfolgenden  Kongresses  bestimmt. 
(Der  erste  derartige  ICongreB  wird,  wenn  der  Hauptvorstand  keine  andere  Verfiigung  triflt, 
im  Jahre  1911  in  Wien  tagen.) 

Die  Einberutung    des  Kongresses    erfolgt    durch    den    Hauptvorstand.     Aile    weiteren 
Vorbereitungen  und  Beratungen  zur  Durchfiilirung  des  Kongresses   hat  ein  am  KongreBorte 
zu  wâhlendes  Komitee  im  Einverstàndnisse  mit  dem   Hauptvorstande  zu  besorgen,    welcher 
einen  Delegierten  in  das  Komitee  entsenden  liaun. 

§  14.  Dem  Kongresse  ist  voibehalten: 
a)  Genehmigung  des  Rechenschaftsbcrielites,  des  Kassaberichtes  und  der  Bilanz;    terner 

des  Beriohtes  der  Keehnungspriiter  und  des  Voranscblages, 
bj  Wahl  des  Hauptvorstandes, 
cj  Entsoheidung  iiber  Antrâge  des  Hauptvorstandes, 
dj  Entscheidung  ûber  soustige  Antrâge  von  Mitgliedern,    die    mindestens  sechs  Wochen 

vorher  beim  Hauptvorstande  einzubringen  sind, 
ej  Ânderungen  der  Satzungen, 
ty  Auflôsung  tler  Gesellscliaft  und  Verfûgung  ûber  ihr  Vermôgen. 

§  15.  Jeder  KongreB  bestimmt  sich  seine  Geschâftsordnung  selbst. 
t;  16.  Jeder  ordnungsgemâB  einberufene  KongreB  ist  beschluCfâliig. 
Die  Besohliisse  werden,    wenn  die  Geschâftsordnung  niclit  fiir  besondere  Fàlle  etwas 

anderes  bestimmt,    mit    einfacher  Stimmenmehrheit    gefaCt.     Bei  Stimmengleichheit  gill  der 
Antrag  als  gefallen;  der  Vorsitzende  hat  das  Reeht  mitzustimmen. 

Uie  Sektionen  werden  beim  Kongresse  durch  Delegierte  vertreten,  deren  Anzahl  jede 
Sektion  selbst  bestimmt. 

Stimmbereehtigt  sind  fiir  die  Sektionen  deren  Delegierte  und  jedes  Einzelmitglied. 
Die  Stimmenabgabe  kann  nur  persônlieh  am  Kongresse  erfolgen. 

Die  Verhandlungen  und  Ergebnisse  der  Kongresse,  ferner  die  Rechenschaftsberichte 
sind  im  Vereinsorgane  der  Internationalen  Gesellschaft  fiir  Photogrammetrie  zu  publizieren. 

VII.  Hauptvorstand. 

§  17.  Der  Hauptvorstand  der  Internationalen  Gesellschaft  fiir  Photogrammetrie  besteht 
aus  dem  Vorsitzenden,  einem  Stellvertreter  des  Vorsitzenden,  zwei  Schriftfiihrern  und  einem 
Schatzmeister. 

Die  Wahl  dieser  fiinf  Mitglieder  erfolgt  in  der  SehluBsitzung  des  Kongresses  mit  der 
Funktionsdauer  bis  zum  nâchstfolgenden  Kongresse. 

Bis  zum  ersten  Kongresse  fungiert  die  Vereinsleitung  der  Sektion  ..Ôsterreich"  als 
Hauptvorstand. 

g  18.  Wâhlbar  in  den  Hauptvorstand  ist  jedes  Mitglied  der  Internationalen  Gesell- 
schaft fur  Photogrammetrie.  Mindestens  der  Vorsitzende,  ein  Schriftfiihrer  und  der  Schatz- 

meister miissen  ihren  Wohnsitz  im  ôsterreichischen  Staatsgebiete  haben. 
Wird  wâhrend  der  Eunktionsperiode  des  Hauptvorstandes  eine  Stelle  frei,  so  hat 

dieser  das  Reeht,  sieli  bis  zum  nâchsten  Kongresse  durch  Kooptieruug  zu  ergânzen 
S  19.  Schriftstiicke  und  liekanntmachungen  werden  vom  Vorsitzenden  und  einem 

Schriftfiihrer  unterzeiehnet.  Urkunden,  dureh  welche  Verbindlichkeiten  der  Internationalen 
Gesellschaft  fiir  Photogrammetrie  gegen  Dritte  begrûndet  werden,  miissen  vom  Vorsitzenden, 
einem  Schriftfiihrer  und  dem  Schatzmeister  unterzeiehnet  sein. 

§  20.  Der  Hauptvorstand  bestimmt  sich  die  Geschâftsordnung  selbat;  er  ist  ver- 
pflichtet,  iiber  seine  Sitzungen  und  Beschliisse  ProtokoU  zu  fiihren  und  dièses  dem  nâchst- 

folgenden Kongresse  vorzulegen. 
Die  Beschliisse  werden,  wenn  die  Geschâftsordnung  nicht  fur  besondere  FSlle  etwas 

anderes  bestimmt,  mit  einfacher  Stimmenmehrheit  gefaSt.  Der  Vorsitzende  hat  die  Abstim- 
mung  von  nioht  an  seinem  Wohnorto  domizilierenden  Mitgliedern  des  Hauptvorstandes  auf 
sehriftliohem  Wege  einzuholen. 

Die  Beschliisse  des  Hauptvorstandes  sind  nach  seinem  Ermessen  im  Vereinsorgane 
bekanntzugeben. 

S5  21.  Der  Vorsitzende  hat  die  Internationale  Gesellschaft  fur  Photogrammetrie  in  allen 
ihreu  Angelegenheiten  nach  auBen  zu  vertreten. 

§  22.  Der  Schatzmeister  hat  die  Einkassierung  der  Beitrâge  zu  besorgen,  das  Ver- 
môgen der  Gesellscliaft  bis  zu  seiner  Vorwendung  nutzbringend  anzulcgen  und  ist  fur  eine 

geordnete  Verwaltuny  aller  Gelder  verantwortlich. 
i^  23.  Die  Mitglieder  des  Hauptvorstandes  vorwalten  ihre  .\mtor  unontgeltlieh,  jedoch 

unter  Vergiltung  ihrer  Barauslagen  au.s  der  Gesellschaftskassa. 
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VIII.  Schiedsgericht. 

s;  24.  Streitigkeiten  aus  dem  Veremsverhaltnisse  werden  durch  ein  ad  hoc  zu 
berufendes,  dreigliedrigps  Schiedsgericht  mit  Stimmenmehrheit  endgiltig  mit  AusschluB 
jeder  Berufung  gesehlichtet. 

Jeder  der  Streitteile  beruft  einen  Sehiedsrichter,  welche  ihrerseits  einen  Dritten  aïs 
Obmann  wàhlen.  Kommt  hierbei  eine  Einigung  nicht  zustande,  so  entscheidet  unter  den 
Vorgeschlagenen  das  Los. 

IX.  Auflôsung  der  Gesellschaft. 

§  25.  Der  Bestand  der  Internationalen  Gesellschaft  fiir  Photogrammetrie  erlischt  mit 

Auflôsung  der  letzten  Sektion,  welche  aueh  ûber  die  weitei-e  Verwendung  des  Gesellschafts- 
vermôgena  zu  verfûgen  hat. 

In  Ôsterreich  genehmigt  von  dem  hohen  k.  k.  Ministerium  des  Innern  laut  ErlaB 
Z.  10921  vom  31.  Mârz  1910,  beziehungsweise  von  der  hohen  k.  k.  n.-ô  Statthalterei  laut 
ErlaB  Z.  V..1862  Tom  7.  April  1910. 

Vereinsnachrichten  der  Sekticn  ,, Ôsterreich". 

Satzungen  der  Sektion  ,, Ôsterreich"  mit  dem  Sitze  in  Wien. 
I.  Zweck. 

§  1.  Zweck  der  Sektion  ist  als  Zweigverein  der  „Internationalen  Gesellschaft  fur 

Photogrammetrie"  die  Théorie  und  Praxis  der  Photogrammetrie  zu  ptlegen,  ihre  VervoU- 
kommnung  und  Verbreitung  zu  fôrdcrn  und  zu  ihrer  Anwendung  in  verschiedenen  Wissens- 
zweigen  beizutragen. 

II.  Mittel  zur  Erreichung  des  Zweckes. 

§  2.  Die  Mittel  zur  Erreichung  des  Zweckes  sind: 
aj  Periodische  Versammlungen    der  Mitglieder    mit  Abhaltung  von  Vortriigen  und  fach- 

lichen  Erôrterungen; 

h)  Abhaltung    von    fachwissenschattlichen  Vortrâgen    von    Mitgliedern    in    anderen    Ver- 
einigungen  ; 

cj  Yeranstaltung    von    Unterrichtskursen,    von    Demonstrationen    und    von    photogi'am- 
metrischen  Autnahmen  fiir  Vereinszwecke; 

d)  Anlage  einer  Bibliothek  fiir  die  Mitglieder  der  Sektion  ; 
ej  Sehaffung    eines    Instrumentariums    fiir    photogrammetrische    Zwecke,    Anlage    einer 

Sammlung  von  photogrammctrischon  Aufnahmen; 

fj  Fôrderung    von    wissenschaftlichen    Untersuchungeii    und    Bau    von    Versuchsinstru- menten; 

gj  Verôffentlichung    der  Verhandlungen  der  Sektion    im  Organe  der  Internationalen  Ge- 
sellschaft fiir  Photogrammetrie; 

hj  Veranstaltung  von  Ausatellungen  und  Beteiligung  an  solchen. 

III.  Mitglieder  der  Sektion,  ihre  Rechte  und  Pflichten. 

§  3.  Die  Sektion  „Ôsterreich''  besteht  aus  Ehrenmitgliedern,  korrespondierenden  Mit- 
gliedern, Fôrderern  und  ordentlichen  Mitgliedern.  Mitglieder  jeder  Art  kônnen  aucli  juri- 

stiBOhe  Personen  sein. 

§  4.  Ordentliche  Mitglieder  kônnen  aile  Freunde  der  Photogrammetrie  werden. 
Die  ordentlichen  Mitglieder  haben  das  Recht,  an  den  Versammlungen  dos  Vereines 

mit  beratender  und  beschlieCender  Stimme  teilzunehmen  und  Antrâge  zu  stellen  Sio  sind 

berechtigt,  die  Sammlungen  dor  Sektion  ..Ôsterreich"  nach  den  von  der  .Scktionsloituiig  fost- 
zusetzenden  Grundsàtzen  zu  bcnutzen,  ferner  zur  Wahrung  der  l'rioritât,  Maniiskripte, 
Zeichnungen  und  Modelle  bei  der  Sektion  zu  hinterlegen.  Sie  baben  die  Pflicht,  den  fest- 
gesetzten  Mitgliedsbeitrag  zu  leiston  und  die  Interessen  des  Vereines  nach  Kriiften  zu 
fôrdern. 

Die  Mitglieder  der  Sektion  „Osterreich"  sind  zugleieh  Mitglieder  dur  Inleriintlonalen 
Gesellschaft  fur  Pliotogrammetrie  mit  allen  Kechtcn  uiid  l'tlichtnn  dieser  Mitgliedur.  liofiiulen 
Bieli  in  Stâdten  auSer  Wien  eine  groCere  Anzahl  von  Mitgliedern,  so  sind  dieso  bcrochtigt, 

sich  als  Gruppe  der  Sektion  ..Ostorreich"  zu  forniieron.  Dièse  innerhalb  einer  i^oktion  otwa 
sich  bildcnden  Gruppon  sind  keino  seibstiindigon  Rechtsobjekte  mit  Vereinscharakter,  sondorn 
nur  Arboitegruppen  mit  Geschâftsordnungen,  die  der  Genohmigung  der  Scktionsleitungen 
unterliegen. 

!^  6.  Fôrderer  sind  jene  Mitglieder,  welche  als  einmallgon  Betrag  mindestens  das 
Fiinzigfache    des    zur  Zeit    ihrer  Aufnahmc    festgosetzlen    .lahresbeitragos    der    ordentlichen 



INTERNATIONALES  ARCHIV  FUR  PHOTOGRAMSIETRIE  309 

Mitglieder  leisten.  Sie  haben  die  Reehte  der  ordentlichen  Mitglieder.  Im  Jahresbericbte  sind 
die  Fôrderer  namentlicli  als  solche  anzufûhren 

§  6.  Jedes  Mitglied  kann  die  Priifung  oder  Begutaclitung  einer  neuen  Erfindung  oder 
Verbesserung  in  der  Photogrammetrie  beantragen.  Uber  die  Zulâssigkeit  dièses  Antrages 
bat  die  Sektionsleitung  zu  entscheiden. 

§  7.  Wer  der  Sektion  ..Ôsterreieir  als  Mitglied  beitretcn  will,  mufi  durch  zwei  Mit- 
glieder der  Sektion  angemeldet  werden.  Die  Sektionsleitung  hat  etwaige  Einwendungen.  die 

bei  ihr  gegen  eine  angemeldete  Aufnabme  erhoben  werden,  zu  priifen.  ùber  die  Frage  der 
Aufnabme  abzustimmen  uud  das  Ergebnis  dieser  Abstimmung  der  niicbsten  Versammlung 
bekanntzugeben. 

Die  erfolgte  Aufnabme  ist  dem  aulgenommenen  Mitgliede  unter  Zusendung  der 
Satzungen  bekanntzugeben. 

Mitglieder.  welche  aus  einer  Sektion  der  Intemationalan  GeseUscbaft  fur  Pboto- 
grammetrie  ausgescblossen  wurden.  dûrfen  nicht  aufgenommen  werden. 

§  S.  Personen,  die  sicb  besondere  Verdienste  um  die  Photogrammetrie  erworben 

baben,  kônnen  auf  Voi-sohlag  der  Sektionsleitung  durch  die  ordentliche  .labresversammlung 
zu  Ehrenmitgliedern  oder  zu  korrespondierend  en  Mitgliedern  ernannt  werden. 

Die  Ehrenmitglieder  und  korrespondierenden  Mitglieder  sind  von  jeder  Leistung  von 
Beitrâgen  befreit  und  genieGen  aile  Reebte  der  Fôrderer. 

IV.  Erlôschen  der  Mitgliedschaft. 
§  9.  Die  Mitgliedschaft  erliscbt: 

aj  durcb  freiwilligen  Austritt. 
Der  Austritt  eines  Mitgliedes  mu6  mindestens  drei  Monate  vor  Ablauf  des  Ver- 

einsjabres  bei  der  Sektionsleitung  sebriftlicb  angemeldet  werden,  widrigens  das  be- 
treffeiîde  Mitglied  zur  Leistung  des  Mitgliedsbeitrages  noch  fur  das  folgende  Jahr 
verpflicbtet  ist. 

Mitglieder,  welche  mit  der  Zahlung  des  Mitgliedsbeitrages  durcb  ein  ganzes  Jahr 
trotzzweimaliger  scbriftlicherMabnung  im  Verzug  gebliebensind,gelten  alsausgeschieden. 

bj  Durcb  Tod. 
cj  Durch  AusseblieGung. 

Mitglieder,  welche  das  Anseben  der  Sektion  oder  der  Intemationalen  GeseU- 
scbaft fiir  Photogrammetrie  oder  aber  den  Tereinszweek  schâdigen,  kônnen  auf  An- 

trag  der  Sektionsleitung  durcb  BeschluQ    des  Schiedsgericbtes  aufgeseblossen  werden. 

V.  Geschâftsfiihrung. 

§  10.  Die  Angelegenheiten  der  Sektion  .jÔsterreich"  werden  durch  die  Versammiungen, 
die  Sektionsleitung  und  das  Scbiedsgericbt  besorgt. 

Das  Vereinsjabr  fâUt  mit  dem  Kalenderjahre  zusammen. 

VI.  Versammiungen. 

aJ  Ordentliche  Jahresversammlung. 

S;  11.  Die  ordentliche  Jahresversammlung  findet  alljâhrlich    im  Monate  Februar  statt. 
Die  Sektionsleitung    bestimtnt    ibre  Anberaumung    uud    teilt    dièse    den    Mitgliedern    unter 
Bekanntgabe  der  Tagesordnung    mindestens  zwei  Wocben  vor  dem  Versammlungstage  mit. 

Zur  ordentlichen  Jahresversammlung  haben  nur  Mitglieder  Zutritt. 
§  12.  Die  ordentliche  Jahresversammlung  ist  bescbluBfâbig.    wenn    nebst    mindestens 

açbt  Mitgliedern  der  Sektionsleitung  noch  wonigstens  ein  Drittel  der  Mitglieder  der  Sektion 

jjOsterreicb"  anwesend  ist      Ergibt    sicb  BeschluBuufâhigkeit,    so    findet    eine  balbe  Stunde 
nach    dem    fur    den  Beginn  der   ordentlichen  Jahresversammlung  bestimmten  Termine  eine 
neuerliche  Versammlung  statt,  welche  unter  allen  Umstânden  beacbluûfâbig  ist. 

Der  ordentlichen  Jahresversammlung  ist  vorbehalten: 
aJ  Genehmigung    des    vorzulegenden    Rechenschaftsberichtes,     Kassaberichtes    und    der 

Bilanz;  ferner  des  Berichtes  der  Recbnungspriifer  und  des  eventuellen  Toranscblages: 
bj  Wahl    der    Sektionsleitung     mit    uamentlicber    Bezeichnung     des    Obmannes,     zweier 

Obmannstellvertreter,  zweier  Schriftfùbrer  und  eines  Kassenfûhrers; 
cJ  Wahl  zweier  Rechnuiigsprùfer: 
dj  Wahl  droier  Scbiedsrichter  und  zweier  Ersatzmânner; 
ej  Ernennung    von    Ehrenmitgliedern    und    korrespondierenden    Mitgliedern    nach    den 

Bestimmungen  des  g  i:î.  Absatz  3: 
fj  Entscheidung  ûber  Antrâge  der  Sektionsleitung; 
g)  Entscheidung  iiber  sonstige  Antrâge  von  Mitgliedern,  die  mindestens  acht  Tage  vorher 

bei  der  Sektionsleitung  sebriftlicb  einzubringen  sind; 
h)  Ânderung  der  Satzungen; 
i)  Auflôsung  der  Sektion  und  Verfiigung  ûber  ihr  Terraôgen. 



310  INTERNATIONALES  ARCHIV  FUR  PHOTOGRAMMETRIE 

§  13.  Mit  Ausnahme  der  Punkte  e  (siehe  3.  Absatz  des  §  13),  h  und  i  des  §  12  (siehe 
§§  32  bis  34)  beschlieCt  die  ordentliche  Jahresversammlung  mit  einfacher  Mehrheit  liber 
jeden  einzelnen  Antrag. 

Die  Wahlen  nach  §  12  erfolgen  dureh  Abgabe  von  Stimmzetteln  (siehe  §  23).  Kommt 
bei  elner  Wahl  eine  einfache  Mehrheit  nicht  zustande,  so  gelangen  diejenigen,  welohe  die 
meisteii  Stimmen  erhalteu  haben,  in  die  engere  Wahl,  und  zwar  in  der  doppelten  Anzahl 
der  zu  besetzenden  Stellen.  Ergibt  sich  auch  dann  noch  keine  einfache  Mehrheit,  so  ent- 
scheidet  das  Los.  Fur  die  Anzahl  der  in  die  Auslosung  noeh  einzubeziehenden  Namen 
gelten  die  gleiohen  Grundsâtze  wie  fur  die  engere  Wahl. 

Beschlûsse  ùber  die  Ernennung  von  Ehrenmitgliedern  und  korrespondierenden  Mit- 
gliedern  mûssen  scUriftlieb  und  mit  mindestens  vier  Fùnftel-Majoritât  gefaSt  werden. 

bj  Monatsversammlungen. 

g  14.  AuBer  der  ordentlichen  Jahresversammlung  ist  die  Sektioiisleitung  gehalten.  in 
den  Monaten  November  bis  inklusive  Mai  nach  MôgUehkeit  Monatsversammlungen  einzu- 
berufen.  In  diesen  Versammlungen  werdeu  laufende  Angelegenheiten  besprochen,  Vortrâge 
gehalten  und  Antrage  von  Mitgliedern  der  Behandlung  und  BeschluBfassung  zugefùhrt.  Die 
Beschliisse  werden  mit  einfacher  Stimmenmehrheit  gefaBt,  wenn  nicht  die  f^atzungen  anders 
bestimmen.  Jede  Monatsversammlung  ist  ohne  Rûcksieht  auf  die  Anzahl  der  erschienenen 
Mitglieder  beschluBfàhig. 

Zu  jedem  in  Verhandlung  etehenden  Gegenstande  kann  jedes  Mitglied  Antrâge  stellen, 
welche  sofort  in  Verhandlung  zu  nehmen  sind.  Selbstândige,  mit  keinem  Verhandlungs- 
gegenstande  in  Zusammenhang  stehende  Antrâge  miissen  mindestens  aeht  Tage  vor  der 
Versammlung,  in  der  sie  besprochen  «erden  sollen,  der  Sektionsleitung  schriftlich  zur 
Kenntnis  gebracht  werden  ;  andernfalls  werden  sie  vorerst  einer  Kommission  im  Sinne  des 
§  16  zur  Vorberatung  zugewiesen. 

S;  15.  Dringliehkeitsantrâge,  die  von  mindestens  12  Mitgliedern  unterfertigt  sind,  oder 
von  der  Mehrheit  der  Anwesenden  unterstiitzt  werden,  mûssen  sofort  in  Verhandlung  ge- 
nommen  werden. 

i;  16.  Wichtige  und  von  der  Versammlung  als  wichtig  bezeiclinete  Angelegenheiten 
sind  zur  Vorberatung  und  Antragstellung  binnen  einer  von  der  Versammlung  zu  bestim- 
menden  Frist  einer  Kommission  zuzuweison,  die  zur  Hâlfte  aus  Delegierten  der  Sektions- 

leitung, zur  Hâlfte  aus  von  der  Versammlung  selbst  bestimmten  Mitgliedern  besteht  und 
aus  sich  selbst  den  Vorsitzenden  mit  einfacher  Stimmenmehrheit  wâhlt.  Kommt  bei  dieser 
Wahl  einfache  Stimmenmehrheit  nicht  zustande.  so  entscheidet  das  Los  zwischen  jenen  zwei 
Mitgliedern,  welche  die  meisten  Stimmen  erhalten  haben. 

Die  Kommission  ist  bei  Anwesenheit  von  mehr  als  der  llâlfie  ihrer  Mitglieder  be- 
schluBfàhig und  faCt  ihre  Beschliisse  mit  einfacher  Stimmenmehrheit. 

c)  AuBerordentliche  Versammlungen. 

§  17.  Die  Sektionsleitung  ist  berechtigt,  eine  aulierordentliche  Versammlung  mit  dem 
Redite  einer  ordentlichen  Jahresversammlung  einzuberufen. 

§  18.  Stellt  ein  Drittel  der  Mitglieder  unter  Einbringung  eines  schriftlichen,  die 
Griinde,  den  Zweck  und  die  zu  verhandelnden  Gegenst^inde  angebenden  Antrages  an  die 
Sektionsleitung  das  Ansuchen,  eine  auBerordentliche  Versammlung  einzuberufen,  so  hat 
dièse  binnen  vier  Wochen,  jedoch  nur  innerhalb  der  im  §  14  bezeichneten  Vereinsperiode 
stattzufinden. 

i;  19.  Die  Einberufung  einer  auBerordentlichen  Versammlung  ist  den  Mitgliedern 
zwei  Wochen  vorher  schriftlich,  unter  Jlitteilung  der  Verhandiungsgegenstânde  bekannt- 
zugeben. 

g  20.  Die  aulierordentliche  Versammlung  bat  sich  ausschlieBlich  auf  die  Verhandlung 
jener  Angelegenheiten  zu  beschrânken.  ans  deren  AnlaB  sie  einberufen  wurdo.  In  Botrcff 
der  BeschluBfâhigkcit  und  BesehluBfassung  gelten  die  Vorschriftcn  der  îji;  12  und  13. 

VII.  Vereinsleitung. 

§  21.  Die  Leitung  der  Sektion  jjÔsterreich"  der  Internationalen  Gcsclischaft  fur 
Photogrammetrie  besteht  aus  sechs  Vorstandsmitgliedern  und  neun  AusscliutSmitgliedern. 
Die  Voratandsmitglieder  werden  nach  den  Bestimmungen  des  J;  12  ad  hj  fur  die  Daucr 
eines  Jahres  gewâhlt,  und  ist  nach  Ablauf  dieser  Zeit  ihre  Wiedcrwahl  statthaft. 

Die  Ausschullmitglieder  werden  fur  die  Dauer  dreier  Jahre  gewiihit.  In  jodcni  Jahro 
seheiden  je  drei  Mitglieder  aus  der  Sektionsleitung,  und  ist  auch  deren  Wiedcrwahl  zu- 
lâssig.  In  den  erstcn  beiden  Jahren  werden  jene  ausscheidonduii  Mitglioder,  wolche  im 
ersten  Jahre  in  die  Vereinsleitung  gowâlilt  wurdon,  durch  das  Los  bestimmt. 

Die  beiden  Rechnungspriifer  werden  jedes  Jahr  ncu  gewâhlt,  eino  Wiedorwahl  der- 
selben  fur  das  nâchste  Jahr  ist  jedoch  nicht  statthaft. 

ij  22.  Wâhlbar  in  die  SeUlionsleiiung  ist  jodes  Mitsliod,  das  soinen  stândigcn  Wohn- 
sitz  in  Wien  oder  in  dessen  nâchster  Umgebung  hat.   Wird  wfihrcnd  des  Vereinsjohroa  eino 
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Stelle  frei,  so  hat  die  Sektionsleitung  das  Reeht,  sich  bis  zur  nâchsten  Jahreaversammlung 
durch  Kooptierung  zu  ergânzen. 

§  23.  Die  Stimmzettel  zur  Wahl  sind  den  Mitf^Iiedern  bei  Eintritt  in  das  Lokal  der 
Jahresversaminlung  gegen  Vorweisung  der  Mitgliedskarte  einzuliândigen.  Nur  dièse  Stimm- 

zettel sind  giltig.  Die  Stimmenabgabe  zur  Wahl  erfolgt  persônlich. 
Die  Sektionsleitung  kann  einen  Wahlvorsehlag  niachen.  Erfolgt  aus  der  Mitte  der 

Mitglieder  die  Anmeldung  oder  Aufstellung  von  ICandidaturen,  so  sind  dièse  der  Sektions- 
leitung mindestens  acht  Tage  vor  dem  Wahltage  mitzuteilen  und  in  diesem  Falle  dem  Wahl- 

vorschlage  der  Sektionsleitung  mit  der  Bezeicbnung  „ Wahlvorsehlag  aus  der  Mitte  der 

Mitglieder"  beizudrucken. 
§  24.  Der  Obraann  ist  zugleieh  Vorsitzender  der  Sektionsleitung.  Er  vertrltt  die 

Sektion  ^Osterreicli"  nach  auSen,  vollziebt  die  Beschlûsse  der  Versammlungen  und  der 
Sektionsleitung,  ûberwaoht  die  Befolgung  der  Satzungen  und  leitet  die  Geschâftsfûhruug. 
Er  beruft  die  Sektionsversammlungen  und  die  Sitzungen  der  Sektionsleitung  ein.  fùhrt  den 
Voreitz  in  diesen  Versammlungen  und  Sitzungen,  bcstimmt  die  Reihenfolge  der  Verhand- 
lungsgegenstânde  und  verkûndet  die  gefaliten  Beschliisse. 

Im  Verhinderungsfalle  gehen  seine  Rechte  und  Pflichten  auf  einen  seiner  Stellver- 
treter  iiber  und,  wenn  aueh  die?e  verbindert  sind.  auf  das  an  Jahren  atteste  Mitglied  der 
Sektionsleitung. 

tj  25.  Die  Sitzungen  der  Sektionsleitung  werden  vom  Obmanne  nach  Bedarf  einbe- 
rufen.  AuBerdem  muB  die  Einberufung  einer  Sitzung  der  Sektionsleitung  binnen  acht  Tagen 
erfolgen,  wenn  dies  von  mindestens  fiinf  ihrer  Mitglieder  in  einer  von  ihnen  unterzeichneten 
Eingabe  an  den  Obmann  unter  Angabe  der  Grùnde  der  Einberufung  und  des  Zweckes  der 
Sitzung  verlangt  wird. 

§  26.  Zur  BesehluSfâhigkeit  einer  Sitzung  der  Sektionsleitung  ist  die  Anwesenheit 
von  mindestens  acht  ihrer  Mitglieder  erforderlich.  Bleibt  ein  Mitglied  der  Sektionsleitung 
von  drei  Sitzungen  hintereinander  unentschuldigt  aus,  so  verliert  es  seine  Stelle  in  der 
Sektionsleitung. 

Die  Sektionsleitung  entwirft  sich  ihre  Geschâftsordnung  selbst.  Ihre  Beschlûsse  werden 
mit  einfaeher  Stimmenmehrheit  gefaSt  Bei  Stimmengleichheit  gilt  der  jeweilige  Antrag  ala 
abgelehnt,  jedoch  kann  die  Geschâftsordnung  fur  gewisse  Fâlle  aueh  besondere  Abstimmungs- 
vorschriften  festsetzen. 

§  27.  Schriftstiicke  und  Bekanntmaohungen  werden  im  allgemeinen  vom  Obmaniie 
und  entweder  einem  Schriftfûhrer  oder  dem  Kassenfiihrer  unterzeichnet.  Urkunden,  durch 

welche  Verbindlichkeiten  der  Sektion  ̂ Ôsterreieh"  gegen  Dritte  begrùndet  werden  soUen. 
mûssen  vom  Obmanne,  dem  Kassenfiihrer  und  einem  dritten  Mitgliede  der  Sektionsleitung 
unterzeichnet  sein. 

§  28.  Ûber  die  Verhandlung  der  Sektionsversammlungen  sowie  der  Sitzungen  der 
Sektionsleitung  werden  ProtokoUe  getûhrt,  welche  von  dem  verfassenden  Schriftfûhrer  zu 
unterzeichen  und  nach  der  jeweils  in  der  nâehstfolgenden  Versammlung,  beziehungsweise 
Sitzung  vorzunehmenden  Genehmigung  oder  Berichtigung  von  dem  Vorsitzenden  zu  verifi- 
zieren  sind. 

Die  ProtokoUe  haben  in  der  Versammlung  oder  Sitzung,  in  welcher  sie  zur  Geneh- 
migung vorgelegt  werden,  zur  Einsieht  aufzulie^en. 

§  29.  Der  Kassenfiihrer  hat  die  Einkassierung  der  Betriige  von  den  Mitgliedern  zu 
veranlassen,  das  Sektionsvermôgen  bis  zu  seiner  Verwendung  nutzbringend  anzulegen  und 
ist  fur  die  sichere  Verwahrung  und  die  geordnete  Verwaitung  aller  Gelder,  welche  die 
Sektion  besitzt  Oder  verwaltet,  verantwortlich.  Er  hat  hieriiber  der  ordentlichen  Jahresver- 
sammlung  Bericht  zu  erstatten,  die  Bilanzen  aufzustellen  und  wenn  môglich,  im  Einver- 
nehmen  mit  der  Sektionsleitung  den  Voransclilag  zu  verfassen.  Er  ist  der  Sektionsleitung 
sowie  der  ordentlichen  Jahresversammlung  fur  seine  Geschiiftsfûhrung  verantwortlich. 

VIII.  Schiedsgericht. 

§  30.  Streitigkeiten,  die  aus  dem  Vereinsverhâltnisse  der  Sektion  ,03terreich"  ent- 
springen,  ferner  Antrâge  der  Sektionsleitung  auf  Ausschlieliung  eines  Mitgliedes  (§  9) 
werden  durch  das  Schiedsgericht  mit  AusschluB  joder  Berufung  entschieden, 

Das  Schiedsgericht  bestoht  aus  drei  der  riiîktionsleilung  nicht  angehôrenden  Mit- 
gliedern, die  nebst  zwei  Ersatzmannern  durch  die  ordentliohe  Jahresversammlung  aus  der 

Zabi  der  ordentlichen,  in  Wien  oder  desseu  nâchstur  Umgebung  domizilierendeu  Mitgliedern 
ftlr  ein  Jahr  bestimmt  werden  und  nacli  Ablauf  dieser  Zeit  wieder  wiihlbar  sind. 

Ein  Ei-satzmann  wird  nur  dann  einberufen,  wenn  eiu  Mitglied  vcrliindert,  oder  nach 
Ermessen  der  beiden  andoren  Sehiedsrichter  oder  eines  der  streitonden  Telle  abzu- 
lehnen  ist. 

S  31.  Das  Schiedsgericht  wâhlt  von  Fall  zu  Fall  den  Obmann  aus  seiner  Mitte. 
Eommt  eine  Einigung  nicht  zustande,  so  entscheidet  das  Los. 
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IX.  Ânderung  der  Satzungen. 

i;  32.  Antrâge  und  Âiiderungen  der  Satzungen  mùssen,  wenn  sie  nieht  von  der  Sek- 
tionsleitung  ausgehen.  von  wenigstens  eineui  Viertel  der  Mitglieder  schriftlich  unterstûtzt 
und  unter  Einhaltung  der  in  den  §§  12  <j  und  14.  Absatz  2,  bestimmten  Fristen  bei  der 
Sektionsleitung  eingebraeht  werden.  Rechizeitig  eingebrachte  Antrâge  sind  in  der  nâclisten, 

verspâtete  in  der  zweitnâchsten  Versanimlung  zur  Verlesung'  zu  bringen  und  einer  elf- 
gliederigen  Kommissiou  zur  Yorberatung  zu  îiberweisen.  Sechs  Mitglieder  dieser  Kommission 
bestimmt  die  Sektionsleitung.  tiinf  die  Vursammlung.  Die  Kommissiou  ist  bei  Anwesenheit 
von  sieben  Mitgliedern  beschluBfâhig  und  wâhlt  sieb  im  Sinne  des  t;  16  ihren  Vorsitzenden 
selbst  aus  ihrer  Mitte.  Die  Kommission  faCt  ilire  Beschliisse  mit  einfaclier  Stimmenmehrheit. 

Bei  Stimmengleichhelt  gilt  der  Antrag  als  gefallen;  der  Yorsitzende  liât  das  Recht  mltzu- 
stimmen. 

Der  Antrag  der  Kommission  ist  spâtestens  drei  Wochen  naoh  erfolgter  Wahl  der 
Kommission  der  Sektionsleitung  vorzulegen  und  sodann  entweder  in  der  nâchsten  Yer- 
sammlung  oder  in  einer  eigens  zu  diesem  Zwecke  einberufenen  Yersammlung,  die  spâtestens 
14  Tage  nach  Yorlage  des  Kommissionsantrages  stattzufinden  hat,  der  BesebluGfassung  zii- 
zulilbren. 

§  33.  Bescliliisse  iiber  Ânderung  der  Satzungen  mùssen  mit  mindestens  zwei  Drittel 
der  Stimmen  der  Erschienenen  gefaBt  werden. 

X.  Auflôsung  der  Sektion  „Ôsterreich". 

§  34.  Fur  die  Auflôsung  der  Sektion  „Ôsterreicli''  der  Internationalen  Gesellscliaft 
fur  Photogrammetrie  gelten  in  bezug  aut  Antragstellung  und  Abstimmung  die  in  den  i;5i  22 
und  33  bezilglich  der  Satzungsiinderung  gegebenen  Bestimmungen,  nur  mit  dem  Unter- 
schiede,  daB  der  BesohluB  mit  mindestens  drei  Viertel  der  Stimmen  der  erschienenen  Mit- 

glieder gefalit  sein  mulj. 
Ûber  die  weitere  Verwendung  des  Sektionsvermôgens  und  die  Yerwaltung  von  Stif- 

tungen.  die  bis  dahin  von  der  Sektion  „Ôsterreich''  der  Internationalen  Gesellscliaft  fur 
Photogrammetrie  verwaltet  wurden,  wird  in  gleicher  Weise  entsehieden,  hinsichtlich  der 
letzteren  vorbehaltlicli  der  endgiltigen  Entsclieidung  der  Stiftungsbehôrde.  Komnit  ein  solcher 

BesehluB  nieht  zustande,  so  wird  das  Vermôgen  der  Sektion  .jôsterreioh"  samt  den  Stif- 
tungen  der  Kaiserlichen  Akademie  der  Wissenschaften  in  Wien,  ira  Ablehnungsfalle  dem 
Institute  fur  Photogrammetrie  an  der  k.  k.  Teehnischen  Ilochschule  in  Wien  zur  Ver- 

wendung fur  gleiche  Zwecke,  beziehungsweise  zur  Yerwaltung  zugewiesen. 

Genehmigt  von  der  hoheu  k.  k.  n.-ô.  Statthalterei  laut  ErlaS  Z.  Y.-13(îl  voin 
n.  April  1910. 

IMilgliedei-liste  der  Sektion  „Ôsterreich"  der  , , Internationalen  Gesellschaft 
fiir  Photogrammetrie". 

1.  J.  Adamczik,  o.  ô    Professor  an  der  k.  k.  deutschen  teclin.  Ilochschule  in  l'rag. 
2.  L.  Andres,  k.  u.  k.  Hauptmann  und  Leiter  der  geodât.  Abteiluug  des  k.  u.  k.  Militâr- 

geographischen  Institutes  iu  Wien,  VIII,   LandesgerichtsstraBe  7. 
3.  Dr.  C.  Bodenstein,    k.  k.   Kegierungsrat    und  a.  ô.  Professor  a    d.  teehnischen  Hoeh- 

schule  in  Wien,  IV,  Karlsplatz   13. 
4.  Dr.  E.  Brilckner  o.  o.  Universitâl^professor  in  Wien,  IIL,  Baumanngasse  S. 
5.  Karl  Christofori  k.  u.  k.  Hauptmann    im    k.  u.  k.  jlilitârgeographischen  Institute  in 

Wien,  VIII. 
6.  R.  Dam  mer,  Architekt,  Wien,  IV.,  Ileugasse  74. 
7.  Direktion  der  k.  k.  Hof-  u.  Staatsdruckeroi,  Wien,  III  ,  Rennweg. 
8.  Dittmeyer  Franz,    k    u.  k    Oberleutnant    im    k.  u.  k.  Militârgeograpliischon    Institute 

in  Wien. 
9.  Dokaupil  Roman,     Teclin.    Offizial    im    k.    u.    k.    Militârgeographischen    Institute    in 

Wien. 

10.  Dr.  Th.  Dokulil,  k.  k.  Adjunkl  an  der  k.  k.  Teehnischen  Ilochschule  in  Wien,  IV. 
11.  DolezaI  Eduard,    o.  ô.  Professor    der  Geodâsie    an    der  k.  k.  Teehnischen  Hochschulo 

in  Wien,  IV.,  Mùhlgasse  26. 
12.  Dr.  M.  Dwofak,    o.  0    Universitâtsprofesser  in  Wien,    Mitgliod    der    k.  k.    Zentralkom- 

mission  fur  Kunst  und  histor.  Denkmale  in   Wien,  VIII.,  Langegasse  49. 
13.  K.  u.  k.  Eiscnbahn-  u.  Tolegraphenregiinent,  Utfiziorskorps,  Korneuburg. 
14.  Dr.   Franz  Eichberg,  k.  k.  Polizei-OberkorMiiiissâr,  Wieii,   I.,  liathausstralie  21. 
1.^.  E    Engcl,  k.  k.  Evidenzhallungs-Uberinspektor,  Leiter  dos  Trianguliorungs-  und  Kalkul- 

Bureaux,    IIonorar-Dozcnt    an    der  k.  k.  Hoohschulc    (ûr  BodenkuUur    in  Wien,  III., 
Barichgasse  1. 

168.  Utto  Frank,  Kummandant  des  k.  u.  k.  Militârgeugraphi.ichcii   Institutes,  Wien. 
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16.  Fourcade  G.  H.,   Forstingenieur,  Afrlka,  Kapstadt. 
17.  Otto  Fromme,  k.  k.   Hot-Verlagsbuelihâridler,  Wieii,  V.,  Nikolsdorfergasse  7 — 11. 
IS.  Gebrûder    Fromme,    Mathematisch-mechanisches    Institut,    Wien,    XVIII.,    Herbeck- 

straGe  27. 

19  C.  Gartner,    k.  k.    Inspektor    im    k.   k.    Elsenbahnministeriuni,    Wien,    1.,    Eliaabeth- 
stra2e  8. 

20  F.  Gaudernak,  Ingénieur,  Wien,  IV.,  Schâffergasse  21. 
21.  Michael  Gaubatz,    k.  k.  Professer    an    der    k.  k.  .Staatsoberrealscliule    im   XV    Wiener 

Bezirke. 

22.  Otto  A.  Ganser,  Math.-mech.  Institut,  Wien,  VII.,  Neustittgasse  94. 
23.  R.  A.  Goldmann,     Besitzer    der    photographischen     Manufaktur,    Wien.    IV.,    Viktor- 

gasse  14. 
24.  Julius  Gregor,    k.  u.  k.    Hauptmann    im    k.  u.  k.    Militârgeographischen    Institute    in 

Wien. 

25.  Dr.  L.  Gunther,  Privatgelehrter,  Berlin,  West-Friedenau,  Lefevrestrafie  3. 
26.  Dr.  A.   Haerpfer,  k.  k.  Ingénieur  und  Privatdozent  an  der  k.  k.  deutsohen  techn.  Hoch- 

schule  in  Prag,   Heinrichgasse  9. 
27.  Hubert  HâBler,  Ingénieur,  Wien.  IV,  Jobann  StrauBgasse  26. 
28.  Franz  Hafferl,  Beh.  autor.  Bauingenieur  und  Bauunternehnier,  Wien,  IV.,  Paniglgasse  6. 
29.  Julius  Hahn,  cand.  Architekt,  k.  k.  techn.  Hocbsehule  in  Wien,   IV. 
30.  Th.  Hartwig,  k.  k.  Realschulprofessor,  Wien,  XVIII.,  GymnasiumstraCe  64. 
31.  HinierstoiBer,  k.  u.  k.  Hauptmann,  Kommandant  der  railit.-aeronaut.  Anstalt,  Wien, 

X.,  k.  k.  Arsenal. 
32.  Dr.  Hellebrand,    a.  o.  Professor    an  der  Hochsehule  fftr  Bodenkultur,  Wien,    XVIII., 

HoohschulstraBe  17. 

33.  S.  Hoffner,  Ingénieur,  Wien,  IV.,  SchèUergasse  21. 
34.  Dr.  K.  Holey,  Architekt,  Sekretâr  der  k.  k.  Zentral-Kommission  fur  Erhaltung  biator. 

und  Kunstdenkmâler,  Wien,  IV.,  Theresianum,  Favoritenstralie. 
35.  Arthur  Baron  Hûbl,  k.  u.  k.  Generalmajor,    k.  u.  k.  Militârgeographisclies   Institut    in 

Wien. 

36.  Dr.    Heinrich    Jaschke,     Assistent    der    k.    k.    Universitâtssternwarte,    Wien,    XVIII., 
Tiirkenschanzstraûe  17. 

37.  Dr.  G.  Jâger,  o.  ô.  Professor  an  der  k.  k.  Technischen  Hochsehule  in  Wien,  IV. 
38.  W.  Jedy nakie wicz,  k.  u.  k.  Oberstleutnant  i.  R.,   Wien,  III.,  Veithgasse  2. 
39.  Dr.  Arnold  Karplus,  Arcliitekt,  Wien,  VIII.,  Hamerlingplatz  8. 

40.  Klemens  M.  Kattner,    Architekt,    Sekretâr  der  „Wiener  Bauhiitte"  und  Ehrenmitglied 
der  „Wiener  Bauliiitte",  Wien,  III.,  Rennweg  28. 

41.  J.  Khu,  k.  u.  k.  Major  des  Eisenbahn-  und  Telegraphenregiments  i.  R,    Wien,  XVIII., 
GymnasiumstraBe  27. 

42.  A.  Klingatsch,  dipl.  Ingénieur,  o.  ô.  Professor  an  der  k.  k.  techn  Hochsehule  iB  Graz. 
43.  Karl  Kratochwil,  Direktor  und  Fachlehrer,  Wien,  VIII.,  Lerehenfelderstraûe  124. 

44.  W.  Korelin,  Eiseubahn-Bauingenier,  KuBland,  Tiflis,  Elisabenthinsky  Prospekt  77. 
45.  Friedrich    Kovarik,     Technischer    Offizial,     k.    u.    k.    Militârgaographisches     Institut, 

Wien. 
46.  Dr.  K.  KoBteraitz,  Oberlandesrat,  Wien.  III.,  ReisnerstraBe  32. 
47.  J.  Kratkj',  k.  u.  k.  Major  im  k.  u.  k.  Militârgeographischen  Institute  in  Wien. 
48.  Z.  Kral,  k.  k.  Professor  an  der  k.  k.  Montanistischen  Hochsehule  in  Pi-ibram,  Bôhmen. 
49.  Ch.  Korusopulus,  Oberleutnant  der  griechischen  Armée.  Wien,  k.  u.  k.  Militârgeogra- 

phiaches  Institut  in  Wien. 
60.  Richard  Langer,  Bauinspektor  des  Wiener  Stadtbauamtes,  I. 
51.  Dr.  W.  Lâaka,  o.  ô.  Professor  an  der  k.  k.  bùhm.  Universitât  in  Prag. 
52.  W.  Laufer,  Beh.  aut.  Bauingenieur,  Czernowitz,   Fialagasse  2. 
53.  Karl  Lego,  k.  k.  Evidenzhaltungaelove,  Tirol,  Bregenz. 
64.  Johann  Lehner,    k.  u.  k.    Hauptmannn    im    k.  u.  k.    Militârgeographischen    Institute. 

Wien. 
55.  Dr.  Hans  Lôschner,  o.  ô.  Professor  an  der  k.  k.  deutschen  technischen  Hochsehule  in 

Brùnn. 

56.  Dr.  Marcuse,  Universitiitsprofessor  in  Berlin. 
57.  Ludwig  Mielichhofor,  beh.  aut.  Zivil-Geomoter,  Wien,  IV.,  Hadikgasae. 
58.  Ludwig  Merbeller,  k.  k.  Bauadjunkt,  Innsbruck,  k.  k.  Statthalterei. 
59.  Georg  Meznik,  Assistent  an  der  k.  k.  Technischen  Hochsehule  in  Wien,  IV. 
60.  Dr.   C.    Millier,     o,    ô.    Professer     an     der    landwirtschaftlichen     Hochsehule     Bonn- 

Poppelsdorf,  Deutachland. 
61.  W.  Mûller,    Kommerzialrat,    Besitzer   einer    photographischen    Manufaktur,    Wien,   I., 

Graben  31. 

62.  Félix  Neuffer,  k.  u.  k.  Linienachiffs-Leutnant  a.  D.  Wien,  IX.,  Ferstelgaase  1. 
63.  G.  Otto,  Vertreter  der  Firma   Cari  Zeiss  in  Jena,  Wien,  IX.,  Feratelgasse  1. 
64.  Eduard  Ritter  v.  Orel,  k.  u.  k.  Oberleutnant  im  k.  u.  k.  Militârgeographischen  Institute 

in  Wien. 
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65.  J.  Pachnik,     k.    k.    Oberbaurat    der    WasserBtraBen-DirektioD,     Wien,     XIX.,    Pyrker- 

gasse  11. 
66.  Paganini  Pio,    Ingenieur-Geograph    des    Militârgeographischen  Institutes    in  Florenz, 

Italien. 
67.  Dr.  Karl  Peucker,  Kartograph,  Wien,  I.,  Kohlinarkt  9. 
68.  Dr.  A.  Penther,   Kustos  am  naturliistorischen  Hofmuaeum,  Wien,  I.,  Graben  28. 
69.  Dr.  techn.  L.  Parut,    k.  k.  Baukommissâr    der  k.  k.  Eisenbahnbaudiroktion,    Wien,  I., 

k.  k.  Eiseiibahnministerium. 

70.  F.  Pichler,  Tech.  Vorstand,    Leiter    der  photogr.  Abteilung  im  k.  u.  k.  Militârgeogra- 
phischen Institute,  Wien. 

71.  Vinzenz  Pollak,    Inspektor  i.  R.,    Honorar-Dozent    an    der    Tecbnisehen    Hochscbule, 
Wien,  III..  BarmherzigenstraBe  18 

72.  Dr.  A.  Prey,  Universitâtsprotessor,  Innsbruek,  Sternwarte. 
73.  Albert  Prochazka,  Assistent  an  der  k.  k.  Tecbnisehen  Hochsohule  in  Wien,  IV. 
74.  J.  Putz,  k.  u.  k.  Hauptmann  des  Eisenbahn-  und  Telegraphenregiments,    Korneuburg. 
76.  Emanuel  Rindl,  Beh.  aut.  Bauingenieur,  Wien.  V.,  Grùngasse  13. 
76.  Hans  Rohn,  akad.  Maler,  Wien,  VII.,  Neubaugiirtel  42. 

77.  Rudolf  Rost,  Teilhaber  der  Firma  „Rud    u.  Aug.  Rost",  Wien,  XV..  MârzstraBe  7. 
78.  A.  Rost,   Firma  „Rud.  u.  Aug.  Rost".    math.-mecb.  Institut.    Wien,    XV.,  MârzstraBe  7. 

78a.  F.  Steiglehner,  Teehniseher  Aspirant  im  k.  u.  k.  Militârgeographischen  Institute,  Wien, 
VIII.,  JosefstâdterstraCîe  51. 

79.  Theod.  Tapla,    o.  ô.    Protessor    an    der    Hocbschule    fiir    Bodenkultur,    Wien,    XVIII., 
HochscbulstraCe  17. 

80.  F.  Tauher,  k.  u.  k    Hauptmann,  zugeteilt  der  k.  u.  k.  milit.-aeronaut.  Anstalt  in  Wien, 
X.,  k.  k.  Arsenal. 

81.  R.  Thiele,  Russischer  Staatsrat,  Ingénieur,  RuBland,  Moskau,  GroBe  Grusinskaja  31. 
82.  Anton  Tic  h  y,  Oberinspektor  der  k.  k    ôsterr.  Staatsbahnen,  Wien,  I.,  k.  k.  Eisenbabn- 

ministerium. 
83.  Dr.  J.  Torroja,  Bauingenieur,  Spanien,  Madrid,  Requena  9. 
84.  Ignaz  Tschamler.  k.  u.  k.  teehn.  Oberoflizial  im  k.  u.  k.  Militârgeographischen  Institute, 

Wien,  VIII.,  Stolzentbalergasse  26. 
85.  Sâger  u.  Woerner,  Bauunternebmer,  Bayern,  Miinchen,  Lenbachplatz. 

86.  Max  Samec,  Besilzer  der  ..Photograph.  Manufaktur",  Krain,  Bad  Stein. 
87.  Schlossarek  v.  Trautenwall,     k.    u.    k.    Oberleutnant    im    k.    u.    k.  Militârgeogra- 

phischen Institute,  Wien. 
88.  Theodor  Schmid,  o.  ô.  Professer  an  der  k.  k.  Techniachen  Hochsohule,  Wien,  IV. 

89.  Dr.  A.  Schlein,    k.  k.  Adjunkt    der  k.  k.  Zentralanstalt   fur  Météorologie  und  Geody- 
namik  in  Wien,    XIX.,  Hobe  Warte  38. 

90.  F.  Schiffner,    k.  k.  Regierungsrat,    k.  k.    Direktor    der    k.  k.  Staatsoberralschule    im 
II.  Wiener  liezirke,  Wien,  IL,  SchûttelstraBe  19  D. 

91.  Oskar  Simony,  o.  ô.  Professor  an  der  k.  k.  Hocbschule  fur  Bodenkultur,  Wien,  XIX., 
Tûrkenschanzstralie  19. 

92.  Allons  Spittler,    k.  u.  k.    techn.  Offizial    im  k.  u.  k.    Militârgeographischen    Institute, 
Wien,  XII.,  Wertheimsteingasse  21. 

93.  Josef  Spellak,  Boh.  autor.  Geometer,  Wien,  XIII.,  Hadikgasse  72. 
94.  Sergius  Solowjeff,  o.  Professor  fiir  Geodâsie,  Insp.  der  Kaiser).  Moskauer  Ingenieur- 

schule,  Moskau,  Konstantinovskij,  Me/.ewoj-Institut. 
95.  W.  Solowjeff,  Oberstleutnant,  Nikolsk,  Nisuripk  in  Sibirien. 
96.  Siegfr.  Stern,  Architekt,  Wien,  I.,  KôUnerlidfgaBBe  1. 
97.  Sergej   Alexejewitsch    Uljanin.  Oberstlieutenant    und  Kommandant    der    Offizisrs-Luft- 

schifferabteilung  in  St.  Petersburg,  RuCland. 
98.  Dr.  A.  Wâchter,  k.  u.  k.  teehnischer  Rat,  Wien,  IV,  MargaretenatraBo  7. 
99.  Dr.  Franz  Wâhner,  o.  ô.  Professor  an  der  k.  k.  deutschen   technisehen  Hocbschule  in Prag. 

100.  F.  Wang,  k.  k.  Ministerialrat   im    k.  k.   Ackerbauministerjum,   a.  o.  Professor    an    der 
Hochscbule  fiir  Bodenkultur.  Wien,  I.,  Liebiggasse  6. 

101.  Friedr.  Weigl,    Kulturingenieur,    Assistent    an   der  k.  k.  MochBcbulc  fur  Bodenkultur, 
Wien,  XVII.,  Arltgasse  ,50. 

102.  8.  Wellisch,  Bauinspektor  des  Wiener  Stadtbauamtea,  Wien.  XIII.,  Jenullgasse  1. 
103.  Karl  Wollen,  k.  u.  k.  techn.  Offizial  im  k.  u.  k.  Militârgeographischen  Institute,  Wien, 

VIII.,  Bennoplatz  s. 
104.  Nicolai  Wasiliewitsch  Wolkoff,  Artillerie-Kapitaino,  RuBland,  St.  Petersburg. 
105.  Waaily  Feodorowilsch  Naidjenoff,  Ingenieur-Oberstloutnant,   RuBland,  St.  Petersburg, 

Fontauka  24. 
106.  Firma  Karl   Zeiss,  Firma  fur  optische  Instrumente,  Jona. 
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Internationaler  KongreB  fiir  Photogrammetrie. 

In  den  Satzungen  S  13  der  „Internationalen  Gesellschaft  fur  Photogram- 
metrie" heifit  es  wôrtlieh: 

„Die  Versammlungen  der  Gesellschaft  finden    in    Form    von    internationalen 
Kongressen  statt. 

Auf   jedem    Kongresse    wird  Zeit    und  Ort   des   nâchstfolgenden  Eongresses 
beatimmt.     (Der    erste    derartige    KongreB    wird,    wenn    der    Hauptvorstand    keine 
andere  Verfùgung  trifft,  im  Jahre  1911  in  ̂ Vien  tagen)  usw." 

Der  AussehuC    der   Sektion  ̂ Ôsterreicli"  hat    sich    schon    vor    lângerer  Zeit    mit    der 
Frage  des  ersten  Kongresse?  beschâftigt  und  es  wurde  ein  Komitee  (vorbereitender  AusschuB), 
bestehend  ans  den  Herren:  Dr.  Th.  Dokulil,  Oberleutnant  E.  v.  Orel  und  G.  Otto  gewâhlt, 
welehes  die  erforderlichen  Vorstudien  anstellen  und  insbesondere  sich  orientieren  soUte.    ob 
das  Abhalten  eines  Kongresses  im  Jahre  1911  in  Wien  einen  Erfolg  versprechen  wùrde,  da 
man  durch  die  zahlreiehen  Kongresse  und  Ausstellungen,  welche  gerade  in  dem  Jahre  1911 
in  Italien  und  zwar  in  Rom,  Turin.  Florenz  etc.  abgehalten  werden,    eine  bedeutende  Ab- 
lenkung    der    Interessenten    aus    den  Kreisen    der  Geographen,    Architekten,    Kunstforscher, 
Luftschiffer  usw.  mit  Reoht  zu  befùrchlen  glaubte. 

Das  Komitee  hat  nun  ein  Rundsehreiben  folgenden  InUaltes  an  die  bekannten  Interes- 
senten  fur  Photogrammetrie  in  Deutschland,  Frankreich,  Italien,  RuÊland,  Osterreicb, 
Amerika  usw.  versendet.  Rundsehreiben: 

Euer  Hochwohlgeboren! 

Laut  Statuten    der    Internationalen    Gesellschaft    fiir    Photogrammetrie    soll 
im  Jahre  1911    der  erste    internationale  KongreB    fiir  Photogrammetrie    in  Wien  stattfinden. 

Um  den  p.  t.  Interessenten  Gelegenheit    zu  geben,    ihre  Wûnsche    bezûglich  Zeit  oder 
dergleichen    âuBern   zu  kônnen.    bittet    der    vorbereitende  AussehuS  Euer  Hochwohlgeboren 
um  Beantwortung   der  auf  beigegebenem  Formulare  verzeiehneten  Fragen. 

Es  wird  hôflichst  ersucht,  den  ausgefûUten  Fragebogen  bis  hôchstens  1.  Mai  1.  J.  zur 
Absendung  zu  bringen. 

Fiir  den  AusschuB: 

Dr.  Th.  Dokulil  m.  p.  G.  Otto  m.  p. 

E.  V.  Orel  m.  p.  Prof.  E.  Dolezal  m.  p. 

Anmerkung.  Der  Internationale  GeographenkongreB  findet  heuer  am  l.'i.  bis 
22.  Oktober  in  Rom  statt  und  erscheint  uns  die  Zeit  vor  eventuell  nach  diesem  Zeit- 
punkte  fiir  die  Einberufung  des  Internationalen  Kongresses  fiir  Photogrammetrie 
als  die  geeignetste. 

Fragebogen: 
1.  Erscheint  ihnen  die  Einberufung  eines  allgemeinen  Internationalen  Kongresses 

fiir  Photogrammetrie  in  diesem  Jahre  zweckmâBig? 
2.  Werden  Sie  an  diesem  Kongresse  teilnehmen? 
3.  Wûrden  Sie  sich  eventuell  mit  Vortrâgen  oder  Demonstrationen  am  Kongresse  be- 

teiligen  ? 
4.  Welcher  Zeitpunkt  erscheint  Ihnen  am  geeignetsten  fiir  die  Ablialtung  des  Kongresses? 
Name:  Adresse: 

Das  Résultat  dieser  Umfrage  zu  don  vorstehenden  vier  Punkten  gcht  dahin: 
1.  DaB  die  Einberufung  eines  Kongresses  fiir  1911  nicht  zweckmâBig  wâre, 
2.  daS  die  Beteiligung  eine  gute  sein  wird, 
3.  daB  die  Beteiligung  an  Vortrâgen  und  Demonstrationen  eine  erfreuliche  ist  und 
4.  daS  das  Jahr  1912  und  zwar  der  Spâtherbst  aïs  der  geeignetste  Zeitpunkt  fiir  die 

Abhaltung  des  ersten  Internationalen  Kongresses  in  Wien  gewûnscht  wird. 

Der  AusschuB  der  Sektion  .jÔsterreich",  welehem  die  Einleitung  ail  der  Arbeiten 
obliegt,  die  gewiB  kcino  geringen  sein  werden,  wird  sich  noch  im  Herbste  d.  J.  ernsUicb 
mit  der  Fûlle  von  Fragen  beschâftigen  miissen.  welche  bei  Durchfiihrung  einer  so  groCen 

Veranstaltung  sich  aufdrângen.  Die  Entschliisse  der  Sektion  ..Ôsterreich'  werden  im  I.  Hefte 
des  III.  Bandes  des  „Internationalen  Archivs  fur  Photogrammetrie"  bekanntgegeben  werden. 

Genauigkeitsuntersuchungen  in  der  „Photographischen  MeOkunst". 
Im  Monate  Februar  d.  J.  wurde  in  der  Monatsvoi-sammlung  der  Sektion  ,Osterreich" 

der  „Internationalen  Gesellschaft  tûr  Photogrammetrie"  vom  VereinsmitgUede 
A.  Tichy,  Oberinspektor  der  k.  k.  Osterreicliisolien  Staatsbahnen  dem  Ausschusse  ein 
SchriftstOck  nacbstehend*n  Inhaltes  ilbergeben: 

Zwelfacher  Antrag, 

seitens  des  Gefertigten  der  Sektion  ..Osterreicli"  der  Internationalen  Gesellschaft  fur 
Photogrammetrie  zur  Beaohtung  empfohlen. 
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Welchen  Genauigkeitsgrades  die  Ptereophotogrammetrie  eigentlich  fâhig  ist,  hat  meines 
AVissens  noeh  niemand  einwandfrei  bewiesen.  Es  werden  daï'ûber  nur  imkontrollierbare 
Meinungen  verbreitet  und  leider  oft  sogar  geglaubt.  Das  sind  Zustânde,  wie  sie  nicht  sein 
sollten.  Sie  sind  den  Zielen  und  Zwecken  der  Internationalen  Gesellscliaft  fur  Photogram- 
metrie  nicht  zutrâglich  und  eben  destialb  wâre  es  im  fortschrittliclien  Interesse  opportun, 
wenn  sobald  als  tunlich  rigorose,  praktisclie  Versuclie  durcligefûiirt  werden  wollten  und 
kônnten,  welelie  geeignet  wâren,  allen  lUusionen.  Obertreibungen  und  Zweifel  ein  définitives 
Ende  zu  bereiten.  Es  wâre  dann  einerseits  niemand  mehr  angewiesen,  zu  Selbstbelelirungs- 
zwecken  etwa  von  seiner  Leiclitglâubigkeit  Gebraucli  zu  maciien.  und  anderseits  hàtte  es 

aucli  niemand  mehr  nôtig,  unbewiesene  photogrammetrische  Genauigkeitsberichte  zu  ver- 
breiten  und  dabei  sich  in  Bedenken  zu  ergehen,  ob  man  ihm  das  auoh  glaubt. 

Zur  griindliclien  Erreichung  des  in  Rede  stehenden  Zweckes  wâren  vorerst  rationelle 

vergleiehende  Meliversuche  am  Felde  und  dann  solehe  im  Bureau,  im  Wege  rationeller  Yer- 
arbeitung  der  am  Felde  gewonnenen  Photograrame  auf  Sehichtenplâne,  durchzufiihren. 

1.  Die  MeCversuche  am  Felde  betreffend:  Als  dem  Gefertigten  augenscheinlich  be- 
kanntes,  bestgeeignetes  Versuchsterrain  wâre  ein  Teil  der  Martinswand  —  so  kleiu  als  môg- 
lich  und  so  groC  als  nôtig  —  erst  naeh  einer  den  Beweis  ibrer  Exaktheit  involvierenden. 
prâzisionstaohymetrischen  Méthode  aufzunehmen;  was  eventuell  der  Gefertigte  einwandfrei 
zu  leisten  erbôtig  wâre.  Dann  sollten  drei  miteinander  in  keinerlei  Rapport  stehende,  solehe 
Personen  kommen,  welche  iiber  reiehliehe  praktisehe  Erfahrung  verfûgen  und  einer  naeh 
dem  anderen  die  nâmliche  Terrainpartie  stereophotogrammetrisch  aufnehmen. 

2.  Die  Auftragungsversuche  beti-effend  ;  Fiirs  erste  entsteht  jener  Sohichtenplan,  welcher 
aus  der  prâzisionstaebymetrischen  Aufnahme  resultiert  und  als  authentische,  exakte  Dar- 
stellung  des  aufgenommenen  Terrains  zu  eraehten  wâre.  Dann  kommen  die  Photogramme 
des  ersten  Meisters  an  die  Reihe  und  aus  diesen  stellen  die  drei  Meister  nacheinander  und 

unabhângig  voneinander  mittels  des  v.  Orelsohen  Apparates  je  einen  Schiehtenplan  her. 
Ferner  derselbe  Vorgang  naeh  den  Photogrammen  des  zweiten  und  endlich  noch  jenen  des 
dritten  Meisters. 

Auf  dièse  Weise  werden  neue  Exemplare  des  aus  drei  photogrammctrischen  Aufnahmen 
herauskonstruierten  Schichtplanes  erlangt,  welche  sowohl  untereinander  als  auch  mit  dem 
aus  Pràzisionstachymetrie  hervorgegangenen,  authentischen  Sehichtenplâne  verglichen  werden 
und  tâuschungsfrei  AufschluB  geben  kônnen,  was  die  Stereophotogrammetrie  ûberhaupt  und 
was  der  v.  Orelsohe  Auftragsapparat  insbesonders  zu  leisten  iinstande  ist.  Und  niemand 
brauchte  mehr  in  solchem  Belange  etwas  zu  glauben  oder  sich  dagegcn  skeptisch  ablehnend 
zu  verhalten;  denn  ein  fur  allemal  wâre  da  bewiesen,  was  mit  der  stereophotogrammetrischen 
Aufnahme  am  Felde  und  was  mit  dem  v.  Orelsohen  Auftragsapparate  im  Bureau  zu  erreichen 
môglich  ist. 

Hoffentlich  wird  Gefertigter  mit  seiner  Ansicht,  daC  die  Absolvierung  solcher  Ver- 
suche  eine  hochwichtige  Etappe  in  der  Wirksauikeit  der  Internationalen  Gesellscliaft  fur 
Photogrammetrie  bedeutet,  keiner  Meinungsverschiedenheit  begegnen. 

Wien,  den  24.  Februar  lyil. 
Das  Vereinsmltglied: A.  Tichy, 

Oberinspektor  der  k.  k.  ôsterr.  Staatsbahnen. 

Dièse  wohlbegrûndeten  Antriige  des  vereUrten  Vereinsmitgliedes  bildeten  den  Gegen- 
stand  eingehender  Verhandlungen  im  Ausschusse  der  Gesellsehatt  und  auch  in  der  General- 
versammlung  im  Monate  April,  wo  sich  eine  sehr  intéressante  Débatte  ùber  die  vorstehendon 
Antrâge  entwickelt  hat  und  mit  Stimmcneinhelligkeit  die  unbedingte  und  dringende  Not- 

wendigkeit  festgestellt  wurde,  Versuehe  ùber  die  „Genauigkeit  photogrammetrischer  Mcssungen" durchzufiihren. 

Einem  Komitee,  bestehend  aus  den  AussehuCmitgliedern  : 
Prof.  E.  Dolezal,  Dr.  Th.  Dokulil  und  Oberleutnant  E.  v.  Orol  wurde  die  Aufgnbo 

ûbertragen,  sich  mit  dieser  interessanten  und  gewiC  dankenswerten  Aufgabe  zu  beschSftigen 
und  seinerzeit  der  Gesellschaft  einen  eingehenden  Bcricht  iiber  das  Uesullat  der  bezûgliohen 
Untersuchungen  zu  erstatten. 

Vereinsnachrichten  der  Sektion  ,,Deutschland". 

Zur  Grùndung  der  Sektion  „Deutschland." 
AnIâBUch  des  I.  Pulfrichschen  Kurses  filr  Stereophotogrammetrie  in  Jena  ini  Ok- 

tober  l!i09  hatten  sich  einige  Kursteilnelimir  zusamniengefiinden,  welche  sich  die  Aufgnbe 
stclllen,  (las  in  Jena  konzentriorte  Intéresse  fur  das  i)liotoincchaniRclio  Mnliverfaliron  bel  don 
Teilnehraern  auch  naeh  ihrem  Weggange  von  J«na  dauernd  zu  erhalten. 

Dièse  Absicht  konntc  am  beetcn  durch  Grùndung  oiner  VoniinlgiinK  erroicht  werden. 
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Es  fand  aueh  dièse  Idée  bei  den  Kursteilnehmern  eine  so  gûnstige  Aufnahme,  daU  33  Herren 
sich  zum  Beitritte  bereit  erklârten. 

Xur  allgemeine  Normen,  die  Beitragshôhe,  die  Schaffung  eiaes  Vereinsorganes,  die 
Festlegung  des  Sitzes  der  Vereinigung  Uarmstadt  war  bestimmt.  die  Ausfûhrung  und  die 
weitere  Konstituierung  dagegen  war  dem  Untergefertigten  ûberlassen. 

Zunâeiist  war  ein  môglichst  enger  AnsehluB  an  die  in  Ôsterreich  besteliende  Gesell- 
schaft  fiir  Photogrammetrie  zu  erstreben.  Im  Laufe  der  Verliandlungen  mit  itirem  ObmaDne, 
Herrn  Prof.  Dolezal.  Wien,  erfolgte  in  Rûcksiclit  auf  unsere  Griindung  in  Deutschland  und 
auf  gewisse  Vorarbeiten  in  anderen  Lândern  der  Ausbau  der  Osterreichischen  Gesellschaft 
fiir  Photogrammetrie  zur  Internatioualen  Gesellschaft  fur  Photogrammetrie.  Da  wir  in  Jena 
selnerzeit  im  Prinzipe  unsere  Beitragshôhe  darin  festgelegt  hatten,  da6  wir  M.  10. — 

hôchstens  M.  l'i. —  Jahresbeitrag  erheben  wollten,  so  stielj  ieh  sofort  mit  der  Frage  nach 
dem  Vereinsorgane  auf  sehr  groBe  Schwierigkeiten.  Das  bestehende  Archiv  der  Osterreichischen 
Gesellschaft  war  wegen  des  doppelt  so  hohen  Preises  fur  unsere  Vereinigung  als  Yereins- 
organ  ausgeschlossen.  Infolgedessen  suchte  ich  zunâchst  AnsehluB  an  eine  geodâtische  Zeit- 
schrift.  die  unsere  Tereinsmitteilungen  und  die  wissenschaftlichen  Beitrâge  unserer  Mitglieder 
bringen  und  als  Separatabzùge  uns  zugehen  lassen  sollte. 

Diesbeziigliohe  Verhandlungen  mit  der  Zeitschrift  des  Vereins  der  hôheren  Bayrischen 
Vermessungsbeamten  (Herrn  Bezirksgeometer  Vogel-Wolfratsh  ausen)  ergaben  die  Zusage, 
daC  Mitteilungen  und  Aufsâtze  ûber  die  Photogrammetrie  und  âhnliche  Wissenszweige  als 
Erweiterungen  des  Programmes  in  der  Vereinszeitschrift  aufgenommen  wûrden.  Doch  war 
in  diesem  Falle  der  enge  AnsehluB  an  die  Muttersektion  Osterreich  gefahrdet,  da  wir 
zwei  versehiedene  Vereinsorgane  in  diesem  Falle  gehabt  hâtten.  Der  Gedanke  zwei  geo- 

dâtische Faehblâtter  /u  vereinigen  und  durch  unser  Programm  in  offizieller  Weise  zu  er- 
weitern.  lieB  sich  leider  nicht  verwirklichen. 

Unterdessen  waren  aueh  bei  der  Osterreichischen  Sektion  durch  die  Erweiterung  zur 
Internatioualen  Gesellschaft  dieselben  Schwierigkeiten  wegen  emes  geeigneten  Vereins- 

organes entstanden. 
Nur  durch  Loslôsung  vom  bisherigen  Verlage  konnte  in  dieser  Frage  Wandel  ge- 

schaffen  werden.  Es  zielten  daher  aile  Verhandlungen  darauf  ab,  daB  uns  die  Muttersektion 
ein  Organ  schatfe,  das  fur  unsere  Beitragspflicht  erschwinglich  war.  Ehe  dièses  Ziel  nicht 
erreicbt  war,  konnten  wir  nicht  in  die  Ôffenllichkeit  treten. 

Unterdessen  batte  unser  Mitgliedei-kreis  infolge  eifriger  Werbung  sich  wesentlich 
vergrôBert,  so  daB  die  Aussicht,  mit  rereinten  Krâften  das  Archiv  als  Vereinsorgan  zu 
erhalten,  bestândig  gewachsen  war. 

Den  lortgesetzten  Bemiihungen  des  Herrn  Prof.  Dolezal  war  es  dann  aueh  nach 
langwierigen  Verhandlungen  gelungen,  das  Archiv  in  den  eigenen  Verlage  der  Internatioualen 
Gesellschaft  zu  bekommen,  und  hiermit  war  aueh  die  Môglichkeit  geschaffen.  mit  der  seiner- 
zeit  in  Jena  vorgesehlagenen  Beitragshôhe  der  Sektion  Deutschland  das  Archiv  als  Vereins- 

organ zu  siohern.  Ende  Juni  kamen  dièse  Verhandlungen  glîicklieh  zum  Abschlusse,  so  daB 
endlich  nach  zweijâhrigem  latentem  Bestehen  die  Sektion  Deutschland  mit  der  bei  ihrer 
Griindung  festgesetzten  Bestimmungen  in  die  Ôffentlichkeit  treten  konnte. 

Es  ergeht  nunmehr  an  aile  Mitglieder  die  Biite,  durch  eifriges  Werben  unserer 
Sektion  neue  Freunde  der  Photogrammetrie  zuzufijhren,  vor  allcm  aueh  in  unserem  Vereins- 

organe aile  die  Erfalirungen  auf  dem  Gebiete  der  Photogrammetrie  sowohl  in  theoretischer 
als  aueh  in  praktischer  Hinsicht  zur  aUgemeinen  Kenntnis  durch  Aufsâtze  zu  bringen,  damit 
die  Methoden  sich  allmâhlich  vereinfachen  und  der  Instrumentenbau  einheitlichen  in  der 

Praxis  jederzeit  sich  bewâhrenden  Instrumententypen  zustrebe.  Auf  dièse  Weise  wird  dann 
von  Tag  zu  Tag  in  der  Ingénieur-,  Gelohrten-  und  Forscherwelt  unser  Anhângerkreis 
stetig  wachsen.  Der  kleinste  Beitrag  aus  der  Praxis  kann  manehem  unter  uns  von  Kutzen 
sein  und  unserem  Ziele  dienen.  die  Vervollkommnung  und  Verbreitung  der  Photogrammetrie 
zu  fôrdern.  Dr.  M.  Gasser. 

Satzungen  der  Sektion  „Deulschland"  der  ,.Internationalen  Gesellschaft 
fur  Photogranametrie". 

I.  Zweck. 

S  1.  Zweck  der  Sektion  ist,  als  Zweigverein  der  ..Internationalen  Gesellschaft  fiir 
Photogrammetrie"  die  Théorie  und  Praxis  der  Photogrammetrie  zu  pflegen,  ihre  Vervoll- 

kommnung und  Verbreitung  zu  fôrdern. 

II.  Mittel  zur  Erreichung  des  Zweckes. 

§  2.  Der  Zweck  soll  erreicht  werdon: 
aj  durch  Schaffung  eines  gemeinsauien  Vereinsorganes, 
bj  durch  VorUâge  in  Ingenieurkreisen, 
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c)  durch  Anwendung  der  Méthode  bei  Ingenieurarbeiten, 
d)  durch  Zusaaimenkûnfte. 

Literarisehe  Beitrâge  der  Mitglieder,  welche  fur  das  Vereinsorgan  bestimmt  sind.  sind 
dem  Vorstande  einzusenden,  der  sie  mit  den  ûbrigen  Vereinsnachrichten,  der  Redaktion 
naeh  Wien  weitergibt. 

III.  Mitglieder  der  Sektion,  ihre  Rechte  und  Pflichten. 

§  3.  Die  Sektion  Deutschland  besteht  aus  Ehrenmitgliedern,  korrespondierenden  Mit- 
gliedern,  Fôrderern  und  ordentlichen  Mitgliedern  Mitglieder  kônnen  auoh  juristische  Per- 
sonen,  Institute  und  Behôrden  werden. 

§  4.  Ordentliche  Mitglieder  kônnen  aile  Freunde  der  Photogrammetrie  werden.  Sie 
haben  das  Recht,  an  den  Versammlungen  mit  beratender  und  beschlieSender  Stimme  teil- 
zunehmen  und  Antrâge  zu  stellen. 

Die  Mitglieder  der  Sektion  Deutschland  sind  zugleich  Mitglieder  der  Internationalen 
Gesellsohaft  £ùr  Photogrammetrie. 

§  5.  Fôrderer  sind  jene  Mitglieder,  welche  als  einmaligen  Beitrag  eine  grôBere  Summe 
mindestens  aber  M.  100. —  dem  Vereine  stiften.  Sie  haben  die  Rechte  der  ordentlichen 
Mitglieder. 

g  6.  Wer  der  Sektion  Deutschland  als  Mitglied  beitreten  will,  muB  von  einem  Mit- 
gliede  vorgeschlagen  werden.  Die  erfolgte  Aufnahme  ist  unter  Zusendung  der  Satzungen 
im  Vereinsorgane  bekanntzugeben. 

§  7.  Personen,  die  sieh  besondere  Verdienste  um  die  Photogrammetrie  erworben 
haben.  kônnen  auf  Yorschlag  der  Sektionsleitung  zu  Ehrenmitgliedern  ernannt  werden. 

§  8.  Zur  Erledigung  der  Vereinsangelegenheiten  wird  ein  Vorstand,  ein  Schriftfûhrer 
und  ein  Kassierer  gewâhlt.  Die  Annahme  der  Wahl  verptiichtet  auf  zwei  Jahre  zur  Fûhrung 
der  Geschâtte.  Nach  zwei  Jahren  bat  Neuwahl  zu  erfolgen.  Wiederwahl  ist  gestattet. 

g  9.  Der  Jahresbeitrag  betrâgt  inklusive  Bezug  des  Archivs  M.  12. —  und  wird  mit 
Beginn  des  Kalenderjahres  durch  die  Post  eingezogen.  Institute  und  Korporationen  vcr- 
zichten  auf  die  Yorteile  der  Einzelmitgliedschaft  und  bezahlen  den  bisherigen  Beitrag  von 
.M.  20. —  (Bezugskosten  fur  das  Archiv).  Angehôrige  anderer  Lânder,  welche  der  Sektion 
Deutschland  beitretreten  sind,  zahlen  ihren  Jahresbeitrag  bei  der  deutschen  Sektion  so  lange 
ein,  bis  in  ihrer  Heimat  eine  selbstândige  Sektion  der  Internationalen  Gesellschaft  fiir 
Photogrammetrie  entstanden  ist.  Sie  haben  dann  der  Sektion  ihres  Landes  als  Mitglieder 
beizutreten. 

§  10.  Aile  Vereinsangelegenheiten.  Satzungsânderungen,  Reehnungsablage,  Antrâge 
der  Mitglieder  werden  im  Vereinsorgane  verôffertlicht  und  zur  Di'skussion  gestellt.  In  un- 
entschiedenen  Fâllen  gelten  die  Satzungen  der  Muttersektion  .Ôsterreich". 

i;  II.  Die  Mitgliedschaft  erlischt  bei  freiwilligem  Austritt.  Anzeige  niuû  drei  Monate 
vor  Ablauf  des  Kalenderjahres  dem  Vorstande  bekannt  gegeben  werden. 

g  12.  Ein  Mitglied,  das  den  Interessen  des  Vereins  entgegen  ai-beitet,  kann  auf  An- 
trag  der  Sektionsleitung  ausgeschlossen  werden. 

IV.  Auflôsung  der  Sektion  „Deutschland". 
§  13.  Auflôsung  erfolgt  durch  BeschluS  von  mindestens  drei  Viertel  der  Stininien  der 

Mitglieder.  Bei  Fassung  dièses  Besehlusses  muC  liber  die  Verwendung  des  Vereinsvermôgens 
entschieden  werden 

§  14.  Vorslehende  Satzungen  treten  mit  dem  Tage  der  Eintragung  in  das  Vereins- 
register  in  Kraft 

Vereinsleitung. 

Die  Vereinsleitung  setzt  sich  aus  folgenden  Herren  zusammen; 

Vorstand: 

Dr.  Max  Casser,  Jena,  KahlaischestraBe  2,  L 

Schriftfiihrer  ab  1.  Jânner  l'.iU: 

M.  Schiller,  Landmesser,  Bernkastl-Saargebiet. 

Kassier: 

Dipl.-Ing.  F.  Schneider,  Jena,  Berghofsweg  fi. 

Die  Mitglieder  werden  gebeten,  den  noch  auQen  stohendon  Mitgliodsboilrag  von 
M.  12. —  fur  1911  bis  zum  1  Nnvomber  mil  an  den  Ka.ssier  dos  Vereins.  Ilerrn  Dipl.-Ing. 
F.  Schneider,  Jena,  Zcisswurk  (mit  Bestollgeldgobahr  M.  006)  einzusenden,  andcrnfalls 
wird  der  Beitrag  durch  die  Post  eisgezogen. 
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Mitgliederverzeichnis    der  Sektion  „Deutschland"    der    „Internationalen 

Gesellschaft  fur  Photogrammetrie". 

(1.  September  1911.) 

1.  Andonovic,  D.,  Ing.-Dozent,  Belgrad,  Pop  Lukina  4. 
2.  Becker,  C,   Oberleutnant.  Artillerie-Prùfungskommission,  Wilmersdorf,  Berlin,  Gûntzel- 

straBe  i9. 
3.  Bloc  h,  Kreislandmesser,  Ballenstedt  (Harz),  Herzgl.  Vermessungsamt. 
4.  Brunner,  E.,  Major  im  topogr.  Bureau  des   bayr.  Generalstabs,  Mûnchen. 
5.  Dûrr,  L.,  Oberingenieur,  Luftschiflbaugesellschaft  Zeppelin,  Friedrichsbafen. 
6.  Feil,  E.,  Reg.-Baumeister.  Eregli,  Asiat.  Tiirkei  (Bagdadbahnbau). 
7.  Finsterwalder,  Dr.  S.,  Prof,  an  der  Teehn.  Hochsehule,  Mitglied  der  Kgl.  bayr.  Aka- 

demie  der  Wissenschaften,  Mûnchen,  FlûggenstraCe  4. 
8.  T.  Frankenberg  u.  Ludwigsdorf,  C,  Yorsltz.  d.  Kaiserl.  Aeroklubs.  Berlin,  Uollen- 

dorfplatz  5. 
9.  Freyberg,  W.,  Ingénieur,  St.  Petersburg,  Odessaerstrafie  12/3 
10.  Gasser,  Dr.  M.,    Dozent    fur    Geodâsie    an    der    Techn.  Hochsehule    Darmstadt,    Jena, 

KahlaischestraCe  2. 

11.  Gérard i,  Kgl.  Landmesser,  Munster,  RudolfstraBe  10. 
12.  Glimmer  F..  Kapitân,  Luftsehiffbaugesellschaft  Zeppelin,  Friedrichsbafen. 
13.  Gûnther.  Dr.  L.,  Ingénieur  (A.  G.  Goerz,  Berlin),  Berlin-Friedenau. 
14.  Gropp,  Kgl.  Landmesser,  Enskirchen,  CôlnerstraÛe  15,  I. 
15.  Helbling.  Dr.  R.,  Bergingenieur.  Flums-St.  Gallen. 
16.  Johannsen,  N.  F.,  Kapitân,  Generalstabens  topografiske.  Kopenhagen. 
17.  Karwick,  H.,  Kgl.  Landmesser.  Kaiserl.  Werfl.   Wilhelmshaven. 
18.  Kempt,  R.,  Direktor  der  I.  Deutschen  Automobilfachschule.  Mainz-Zahlbach. 
19.  Kreutzer,  F.,  Ingénieur,  Insp.  d.  serb.  Staatsbahnen,  Belgrad,  Karagjoigje  91. 
20.  Kutter,  Viktor,  Physiker,  Darmstadt,  DieburgerstraBe  74  III. 
21.  V.  Liipke,  Regierungsrat,  Kgl.  MeBbildungsanstalt,  Berlin-Friedenau,  Friedrich-Wilhelm- 

platz  7. 
22.  Lùseher,  H..  Dipl.-Ing.,  Eregli.  Asiat.  Tùrkei  (Bagdadbahnbau). 
23.  Luther,  Dr.  L.,  Professer,  Dresden,  BernhardtstraBe  3. 
24.  Muizhoff,  W.,  Ingénieur,  Eregli,  Asiat.  Tùrkei  (Bagdadbahnbau). 
26.  Mûller,  Dr.  C,  o    Professer    an  der  landwirtschaftl.  Hochsehule    in  Bonn-Poppelsdorf, 

ArgelanderstraBe  58. 
26.  V.  Nieber,  S..  Exzellenz,  Generalleutnant  z.  D.,  Berlin,  HoUendorfplatz  5. 
27.  Parschin,  H.,  Bergakademiker,  Freiberg-Sa.,  Fùrstental  6. 
28.  Pulfrich,  Dr.  C.,  Wiss.  Mitarbeiter  d.  Fa.  Cari  Zeiss.  Jena,  KriegerstraBe  8. 
29.  Reinisch.  A.,  Ingénieur,  Dresden,  VorwerkstraÛe  4. 

3(1.  Runge,  Dr.  C.   Professer  an  d.  t'niversitât  Gôttingen,  Goidgraben  20. 
31.  Schatte,  J.,    Hauptmann,    Militàrtechn.  Akademie  Charlottenburg.  Berlin  W.  50,  Wùrz- 

burgerstraûe  12/i:i. 
32.  Schewior,  Kgl.  Landmesser,  Unirersitâtslektor,  Munster  i.  W.,  AugustastraBe  57. 
33.  Schiller,  M.,  Kgl.  Landmesser,  BernkastlSaargebiet. 
34.  Schleyer,  W.,  Geh.  Baurat,  Prof.  a.  d.  Techn.  Hochsehule,  Hannover.  AUeestraBe  4. 
35.  Schmidt,  C,  Dipl.-Ing.,  Assist.  fiir  Geodâsie  a.  d.  Hochsehule.  Dresden. 
36.  Schmidt,  F,,  Dipl.-Ing.,  Assist.  a.  d.  Techn.  Hochsehule,  Darmstadt. 
37.  Schmit,  J..  Ingénieur,  Darmstadt,  LiebigstraBe  43, 
38.  Schneider,  Fr.,  Dipl.-Inj.  (Cari  Zeiss,  Jena),  Jena,  Berghofsweg  6. 
39.  Schreiber.  Dr..  Ing.,  Kgl.  Bauamtmann,  Niedersedlitz  bei  Dresden,   BismarckstraBe  14. 
40.  Schuitze,  Dr.  L.,  Professer  an  der  Universitât,  Kiel. 
41.  V    Soden,  Freiherr,  .-Y.,    Dipl.-Ing.,    Luftsehiffbaugesellschaft  Zeppelin,    Friedrichsbafen. 
42.  Solger,  Dr.  F..  Prof,  am  geolog.  Institut  d.  Kaiserl.  Universitât,  Peking. 
43.  Solowjeff,  S.,  Prof,  der  Geodâsie  a.  d,  Moskauer  Kaiserl,  Ingenieurschule,  Moskau. 
44.  Stratmann,  J.,  cand.  math.,  Gôttingen,  Falkenmiihlenweg  25. 
45.  Surin  <r,  Dr.  R,  Prof,  Meteorolog.,  Observatorium,  Potsdam, 
46.  Kgl.  Wiirtt.  Fachschule  fur  Vermessungswesen  (Prof.  Weitbrecht),  Stuttgart, 
47.  Unte,  J.,  .Assistent  a,  d.  Kgl    MeBbildungsanstalt.  Berlin.  Schinkclplatz  6. 
48.  V.  Unterrich  ter-Rechtenthal,  Freiherr,  L,  Dipl.-Ing.,  Wien  IV.,  Goldeggasse  7. 
49.  Walter,  O.,  Dipl.-Ing.  in  Firma  Grûn  u.  Bilfinger.  Manuheim, 
50.  Wilkc,  0.,  Hauptmann  a.  D,.  Luftsehiffbaugesellschaft  Zeppelin,   Friodrichshafen. 
51.  Wilski,  Dr.  P.,  Professer  fiir  Geodâsie  und  Markscheidekunde  a.  d.  Kgl.  Bergakademie, 

Freiberg-Sa.,  Forstweg  17. 
52.  Wùrschmidt,  Dr.  J.,  Assistent  a.  physik.  Institut,  Erlangen. 
63.  Karl  Zeiss,  Firma,   Jena. 
54.  V.  Zeppelin,  Graf,  Exzellenz,  Dr,  Ing..  General  der  Kavallerie  z.  D.,  General  à  la  suite 

S.  M.  d.  Kônigs  v.  Wûrttemberg,  Friedrichsbafen. 
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65.  V.  Zeppelin,  jun.,  Graf,  F.,  Dipl.-Ing.,  Friedrichshaten. 
56.  Ziegler,    Oberlebrer    und    Ingénieur    am    Technikum    der    ireien    Hansastadt,    Bremen, 

DonaudtstraBe  28. 

57.  Zimmer,  G.,  Ingénieur,  Altona,   Flottbeckersehaussee  137. 

Bibtioihek  der  Gesellschaft. 

Pulfrich  Dr.  C:  ̂ .Stereoskopisches  Sehen  und  Messen",  Fischer,  Jena  1911. 
Pulfrich    Dr.    C:    .Vorschriften    fiir    die    Justierung   der   Stereokomparatoren    durch    den 

Beobachter",  MeB  249,  Jena  1911. 
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